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Indem ich hiermit den zweiten Band meiner ,Geschichte 

der Litteratur Italiens im Zeitalter der Renaissance‘ der 

Oeffentlichkeit tibergebe, babe ich zunachst der Pflicht zu 

geniigen, meinen Dank alien Denen auszusprechen, welche mir 

bei der Abfassung des vorliegenden Werkes ihre Unterstiitzung 

haben zu Theil werden lassen. 

Zu lebhaftestem Danke bin ich den Verwaltungen der 

Koniglichen Bibliotheken zu Gottingen, Miinchen und Dresden 

verpflichtet, welche in liberalster Weise mir die Benutzung 

ihrer reichen Schatze gestatteten. Nicht minder habe ich es 

mit grosstem Danke anzuerkennen, dass der Bibliothekar der 

hiesigen Paulina, Herr Dr. Stander, mit liebenswiirdigster 

Zuvorkommenheit bemiiht gewesen ist, alle meine Wiinsche 

zu erfiillen, soweit dies bei den Mitteln, iiber welche die ihm 

unterstellte Bibliothek verfugt, moglich war. 

Wie bei dem ersten, so hat auch bei diesem zweiten Bande 

mein lieber Freund, Herr Professor Dr. Meltzer in Dresden, 

sich der miihevollen Durchsicht der Correcturbogen unterzogen, 

wofiir ich mich ihm zum innigsten Danke verbunden fiihle. 

Herzlichst habe ich auch Herrn Dr. Clemens Baumker, 

Lehrer am hiesigen Gymnasium, zu danken fiir die Giite, mit 

welcher er die Zusammenstellung des Inhaltsverzeichnisses und 
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des Eegisters ubernommen, und fur die Sorgfalt, mit weleher 

er diese schwierige und zeitraubende Arbeit erledigt hat. 

Dank bin ich endlich meinem verehrten Herrn Verleger 

schuldig filr die geschmackvolle Ausstattung, welche er aueh 

diesem Bande gegeben hat. 

Bei der Abfassung dieses zweiten Bandes sind fur mich 

im Grossen und Ganzen dieselben Grundsatze niaassgebend 

gewesen, von denen ich mich bei der Ausarbeitung des ersten 

hatte leiten lassen. Nur habe ich jetzt auf Detailfragen naher 

eingehen zu mussen geglaubt, habe eine grbssere Fulle von 

Citaten gegeben und habe es hin und wieder auch nicht ver- 

meiden konnen, polemisch gegen von Anderen aufgestellte 

Behauptungen aufzutreten. 

Der Umstand, dass, wahrend mein Buch bereits unter der 

Presse sich befand, mehrere wichtige, auf Boccaccio’s Leben 

und schriftstellerisches wie dichterisches Schaffen beziigliche 

Werke erschienen — so namentlich meines hochverehrten 

Freundes Attilio Hortis bewunderungswurdige ,Studi sulle 

opere latine del Boccaccio^ —, maehte es nothwendig, einzelne 

wichtige Fragen zu wiederholten Malen zu besprechen. Ich 

bitte daher meine Leser, die im Inhaltsverzeichnisse, im Begister 

und im Texte selbst gegebenen Verweisungen beachten zu 

wollen. 

Moge mein Buch sachverstandige und gerechte Beur- 

theiler finden! Sollte dieser Wunsch sich erfiillen und der 

Ausspruch der Kritik ein flir mich giinstiger sein, so wurde 

ich zur baldigen Herausgabe des dritten Bandes mich ermuthigt 

filhlen, in welchem ich, die biographische Darstellung verlassend, 

die Geschichte der italienischen wie der lateinischen Litteratur 

des Trecento im Zusammenhange zu behandeln gedenke. 

Munster in Westfalen, den 2. Marz 1880. 

Der Verfasser. 
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Erstes Capitel. 

Die Quellen fur die Biographie Boccaccio’s. 

Zu der von dem Litterarhistoriker so haufig erhobenen 

Klage ilber die Unzulanglichkeit des vorhandenen Quellen- 

materiales ist auch Boccaccio’s Biograph nur allzu berechtigt. 

Denn unendlich sparlich und zum Theil nicht bloss sparlich, 

sondern auch trilb fliessen die Quellen, aus denen allein wir 

unsere Kenntniss von den Lebensumstanden des grossen 

Dichters und Humanisten schbpfen rniissen. Nicht einmal jenes 

nothdurftige Gerust und Gerippe einer Biographie, welches 
in der chronologischen Aneinanderreihung der ausseren Lebens- 

ereignisse besteht, vermdgen wir fur Boccaccio auf Grund der 

uns zu Gebote stehenden Materialien zu errichten. Es sind 

uns vielraehr gerade die wichtigsten Begebenheiten des Lebens 

des unsterbllchen Mannes in ein nebelhaftes Dunkel gehiillt, 

welches auch das eifrigste Bemuhen nur unvollkommen auf- 

zuhellen vermag, und ganze Jahresreihen seines irdischen Daseins 

kbnnen wir nur mit mehr oder minder wahrscheinlichen Ver- 

muthungen ausfullen. Aus diesen beklagenswerthen Dunkel- 

heiten und Liicken der ausseren Lebensgeschichte Boccaccio’s 

ergibt sich aber die noch beklagenswerthere Unvollstandigkeit 

unseres Wissens von dem inneren Leben und der inneren Ent- 

wickelung des grossen Dichtei'S, und doch wiirde, wie ja selbst- 
Korting, Boccaccio. 1 
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verstandlich, gerade ein solches Wissen von hochstem Werthe 

sein. Und so lasst es denn die melir als unzureichende Be- 

schaffenheit des biographischen Materiales sehr erklarlich und 

begreiflich erscheinen, dass Boccaccio’s Charakterbild von der 

Litteraturgeschicbte vielfach schwankend, unsicher und wider- 

spi'ucbsvoll gezeichnet, ja auch verzeichnet und verzerrt worden 

ist. Der Gefahr, fratzenhaft verzerrt zu werden, war ja des 

Decameronedicliters Charakterbild um so eher ausgesetzt, als 

manche seiner Werke einer oberflacblichen Oder auch vor- 

urtheilsvollen und selbst boswilligen Betrachtung bequeme 

Handliaben darboten, um ihres Verfassers Charakter zu ver- 
dachtigen. 

Wer das Leben Boccaccio’s zu erzahlen unternimmt, der 

fuhlt sicb unwillkuhrlich versucht, stete Vergleichungen vor- 

zunehmen zwischen Boccaccio und Petrarca. Und was lage 

auch naher? Sind dock beide Manner nicht bloss Zeitgenossen, 

nicht bloss einander auf das Innigste personlich befreundet, 
sondern auch im vollsten Sinne des Wortes congeniale Naturen 

gewesen und haben sie doch mit gleicher Begeisterung gleichen 

Zielen nachgestrebt. Wenn Petrarca — falls es Uberhaupt 

statthaft ist, bei weltgeschichtlichen Ereignissen von einem 

Begriinden und Begriindetwerden durch e i n e s Menschen Kraft 

zu sprechen — als der Begriinder der Kenaissancecultur und 

des mit dieser verschwisterten Humanismus bezeichnet werden 
darf, so muss als sein vornehmster Mithelfer bei diesem grossen 

Werke und als sein eifrigster und weitaus befahigtester Mit- 
streiter in dem gewaltigen Geisteskampfe Boccaccio betrachtet 

werden. Und eine solche Stellung neben Petrarca einzu- 

nehmen, ist wahrlich fiir Boccaccio kein geringer KuhmestiteL 
Denn gar ansehnlich und mit den Jahren immer mehr und 

mehr anwaehsend war die Zahl derer, welche um Petrarca 
sich schaarten, um an seiner Seite und unter seiner Fuhrung 

fur des Alterthums Neugeburt zu streiten. Wir werden sie 

im weiteren Verlaufe unserer Darstellung im Einzelnen kennen 
lernen, diese hochbegabten Manner, die unermiidlich mit Wort 

und Feder wirkend und kampfend dem Humanismus die Sieges- 
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bahn erbffneten. Wenn also Boccaccio inmitteli einer solclien 

Schaar streitbarer Geisteshelclen einen hervorragenden Platz 

unmittelbar neben dem Ftihrer einnehmen durfte, so gentigt 

dies allein schon, um zu beweisen, dass er diesem letzteren, 

dass er Petrarca annahernd ebenbllrtig gewesen sei. Nichts- 

destoweniger wiirde man Boccaccio Unrecht thun, wenn man 

ihn lediglicb in seinem Verbaltnisse zu Petrarca und als dessen 

Genossen uiid Heifer in der Begrilndung des Humanismus 

betrachten wollte. Boccaccio bat nocb Anderes und Grosseres 

geleistet, er bat sicb Verdienste erworben um seines Vater- 

landes Litteratur, die seine eigensten Verdienste sind und die 

allein scbon binreicben wiirden, ibm unvergilnglicben Rubm zu 

verleiben: er bat nicbt nur den Prosastyl, sondern aucb die 

Prosadicbtung der Italiener gescbaffen und er bat mebr- 

facben Gattungen der italieniscben Poesie zuerst die kunstle- 

riscbe Form und Vollendung verlieben. Wir baben frtlber 

einmal bebauptet^), dass Boccaccio als Dicbter an scbopfer- 

iscber Kraft und Originalitat des Denkens selbst Petrarca iiber- 

trelfe, und diese Behauptung glauben wir trotz des dagegen 

erhobenen Widerspruches durchaus aufrecht halten zu mlissen, 

denn sie wird, wenn wir uns nicbt ganzlich tauscben, bewiesen 

durch die Mannigfaltigkeit der Dicbtungen Boccaccio’s, durch 

die Fulle der in ihnen gezeichneten Gestalten und Bilder, 

durch das iippig frische Leben, von welchem sie alle durch- 

haucht sind. Es baben diese Dicbtungen — man denke 

namentlich an „Fiammetta“, „Filostrato“ und „Ameto“ — 
etwas marchenhaftFarbenprachtiges undSchimmerndes an sicb: 

fortwahrend wechseln die Scenen, die in ihnen uns vorgefubrt 

werden, fortwahrend ziehen neue Bilder und neue Gestalten 

an unsei'em Auge voriiber, bald solche, welche dem wirklichen 

Leben abgelauscbt und in wunderbarer Naturwahrheit ge- 

zeichnet sind, bald wieder solcbe, die sicb sofort als Schopfungen 

einer sicb frei ergehenden reichbegabten Phantasie \eriathen. 

Bd. I p. 3. 
2) Vgl. Scartazzini in der Augsb. Allgem. Ztg. 1879 no. 14. 

1* 
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und auch die Btthne, auf weleher diese Gestalten sich handelnd 

bewegen, ist eine stetig wechselnde, denn der Dichter gibt 

ihr bald diesen bald jenen landschaftlichen Hintei-grund, del¬ 
eft freilich — aber auch dieser Mangel wieder besitzt einen 

eigenai'tigen Reiz — nicht vollig ausgemalt, sondern nur mit 

wenigen, aber meisterhaften Strichen skizzirt ist, und stattet 
sie bald mit dieser bald mit jener Staffage aus. So ist uberall 

Weehsel, uberall Farbe, Uberall Leben, uberall offenbart sich 

die Thatigkeit einer aus dem Vollen schopfenden und schaffen- 

den dichterisclien Kraft. Und dazu der Glanz der Sprache, 

der Reichthum des mit vollendeter Meisterschaft zur Anwendung 

gebrachten Wortschatzes, die kunstvolle Gliederung und das 

je nach dem Inhalte wechselnde Colorit der Rede, der rhyth- 

mische Wohllaut der auf einander folgenden ebenmUssigen 

Perioden! Wahrlich, unmoglich dUrfte es sein, an Boccaccio’s 

reicher Dichterbegabung zu zweifeln, namentlich insoweit eine 

solche durch die Beweglichkeit und Lebendigkeit der Phantasie 

bedingt ist. Und wir behaupten nun eben, dass Petrarca 

diese Begabung nicht in dem gleichen Maasse besessen habe, 

so bereitwillig wir naturlich zugeben und, wie wir meinen, auch 

nachdrucklich genug ausgesprochen haben, dass er in anderer 
Beziehung Boccaccio weit Uberragt hat. Petrarca war eben 

eine durch und durch subjective Natur, und als einer solehen 

waren ihm im dichterischen Schaffen verhaltnissmassig enge 
Grenzen gezogen: er konnte nur da gross sein und ist nur da 

gross gewesen, wo er sein eigenes Empfinden und Fiihlen aus- 

sprechen durfte; er musste aber scheitern, wenn er es unter- 

nahm, das Denken und Empfinden Anderer zum poetisclien 

Ausdruck zu bringen. In Folge dessen hat er auf lyrischem 
Gebiete Grosses, auf dem Felde der erzahlenden Diehtung 

dagegen kaum Mittelmassiges geschaften, wahrend Boccaccio, 
zu ungleich grosserer Objectivitat der Betrachtung befahigt, 

gerade als Epiker, gieichgultig ob prosaischer Oder metrischer 

Darstellungsformen sich bedienend, mit den schdnsten und 
unverwelklichsten Lorbeeren sich bekranzt hat. 

Indessen nicht hier ist der Ort, um Boccaccio’s und 
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Petrarca’s Begabung und Wirken in ersehopfender Weise mit 

einander zu vergleichen, dafur wird sich spater geeignetere 

Gelegenheit finden. Nur auf einen Punkt soil bier hin- 

gewiesen werden, dessen Betrachtung ims zugleich dahin zuruck- 

fuhren wird, von wo wir ausgegangen sind. 

Petrarca hat mit grossem Eifer und sichtlicher Berechnung 

dafiir Sorge getragen, dass es seinem Biographen nicht an den 

erforderliehen Materialien fehle. Denn nicht nur, dass er in 

dem „Briefe an die Nachwelt“ seine eigene Lebensgeschiehte 

zu schreiben mindestens begonnen hat, er hat auch einen 

grossen (und sehr wahrscheinlieh den werthvollsten) Theil der 

zahllosen von ihm geschriebenen Briefe gar gewissenhaft copirt, 

aufbewahrt und zu stattlichen Sammlimgen vereinigt, ja man 

wird ihm schwerlich Unrecht thun, wenn man glaubt, dass er 

so manchen Brief mehr an den kiinftigen Biographen, als an 

den nominellen Adressaten gerichtet hat. Dei'^ Biograph 

Petrarca’s hat nun allerdings voile Ursache, ihm fiir dieses 

Bemilhen dankbar zu sein, wird er doch dadurch in die be- 

neidenswerthe Lage versetzt, iiber eine fast erdriickende Ftille 

authentischer, wenn auch freilich nicht durchweg und nicht 

unbedingt zuverlassiger Materialien verfiigen zu konnen. Unser 

Urtheil aber tiber Petrarca’s sittlichen Charakter wird nicht 

eben in giinstiger Weise beeinflusst, wenn wir gewahren, wie 

angstlich er auf die Wahrung seines Kuhmes bedacht gewesen 

ist und wie eifrig er dafiir gesorgt hat, auch noch den Augen 

der Nachwelt sich von der vortheilhaftesten Seite darzustellen: 

wir erkennen aus dieser Thatsache des grossen Mannes grosse 

Eitelkeit. 
Ganz anders Boccaccio. Ihm hat, soviel wir urtheilen 

konnen, der Gedanke vollig fern gelegen, dass die Nachwelt 

sich fiir seine Personlichkeit und deren Schicksale interessiren 

kbnne, er hat es durchaus verschmaht, sich zum Herold seines 

eigenen Ruhmes und zum Berichterstatter seiner eigenen Thaten 

zu machen. Wohl hat er mehrfach in seinen Werken Begeben- 

heiten des eigenen Lebens erzahlt, aber wo er es gethan, hat 

er die einfachen Thatsachen mit einem so dichten Schleier 
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der Allegorie umwoben, dass er sie fast mehr verhiillt, als 

offenbart hat, und dass man deutlich erkennen kami, wie er 

die betreffenden Begebenheiten nicht deshalb, weil sie seine 
eigene Person betrafen, sondern nur aus dem Grunde fiir 

mittheilenswerth erachtete, weil sie ihm poetischen Gelialt zu 

besitzen schienen Oder weil ihm die Aussprache der durch sie 
veranlassten Gefiihle und Eeflexionen ein inneres Bediirfniss 

war, Noch weniger aber ist er auf die Erhaltung seiner 

Briefsehaften bedacht gewesen^), obwol wir sicherlich voraus- 

sbtzen diirfen, dass er eine ausgebreitete und vielseitige Corre- 
spondenz gefiihrt hat, wenn auch dieselbe an Umfang der- 

jenigen Petrarca’s nachgestanden haben mag. Und so ist es 

denn gekommen, dass uns nur wenige seiner Briefe erhalten 

sind, ein Umstand, der, so ehrendes Zeugniss er auch von seiner 

Bescheidenheit ablegt, doeh im Interesse der Litteraturgeschichte 

tief beklagt werden muss. Wie ganz anders wurden wir iiber 

Boccaccio’s Leben und Denken unterrichtet sein, wenn er uns 

ahnliche Briefsammlungen, wie Petrarca, hinterlassen hatte! 

welche reiche Belehrung wurden uns derartige Briefsammlungen 

tiber die litterarischen Verhaltnisse des ganzen Zeitalters, ins- 

besondere iiber diejenigen von Florenz und von Neapel, ge- 

wahren! Und wenn uns auch nur Boccaccio’s Briefe an 

Petrarca vollstandig erhalten waren, welch’ kostbaren Schatz 

wurden wir in ihnen besitzen! 

Indessen, da Klagen urn Dinge, die sich nicht andern 

lassen, fruchtlos sind, so miissen wir die Thatsachen hinnehmen, 
wie sie eben sind. Wir miissen uns damit begniigen, nur noch 

kargliche Triimmer der Correspondenz Boccaccio’s zu besitzen. 

Nichtsdestoweniger bilden die erhaltenen Briefe trotz ihrer 
geringen Zahl die erste und wichtigste Quelle fiir unsere 

Kenntniss seiner Lebensverhaltnisse, und wir beginnen demnach 

mit ihnen unsere Betrachtung der Quellen fiir die Biographie 
Boccaccio’s. — 

Einmal (man sehe die Stelle in Corazzini’s gleich zu nennender 

Sammlung p. 133) berichtet er allerdings, dass er von einem seiner Briefe 

Abscbrift genommen babe, aber es bandelt sich da um einen Geschaftsbrief. 
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Boccaccio’s Briefe sind, nachdem sie bereits frilher von 

Moutier in der grossen Ausgabe der „Opere Volgari“ gesammelt 

worden waren ^), neuerdings von Francesco Corazzini heraus- 

gegeben worden^). Diese Ausgabe ist nun allerdings weit da- 

von entfernt, den Anforderungen der Wissenschaft zu genugen, 

und namentlicli in textkritischer Bezieliung ist sie geradezu 

werthlos zu nennen, indem der Herausgeber in der Herstellung 

des Textes niclit nur vollig principles vei-fahren ist, sondern 

sich aucb zahlreicbe Lesefehler hat zu Schulden kommen 

lassen, indessen besitzt sie gegenuber der Moutier’sclien wenig- 
stens den ausseren Vorzug einer grbsseren Vollstandigkeit. 

Vierundzwanzig Briefe sind es, welche Corazzini als acht vei- 

bffentlicht hat, und zu diesen treten noch sechs weitere, welche 

mit Becht als apokryph betrachtet und um deswillen in einen 

Anhang verwiesen worden sind. Aber auch aus der Beihe 
derjenigen Briefe, deren Aechtheit Corazzini fiir zweifellos 

anninimt, ist mindestens einer als apokryph zu stieichen. es 

ist der an Zanobi da Strada^) gerichtete, mit den Worten 

„Longum tempus effluxit“ beginnende ^). Wir werden der Frage 

nach der Authenticitat dieses Briefes eine eingehendere Unter- 

suchung widmen miissen, welcher es angemessen erscheint eine 

kurze Inhaltsangabe des Briefes selbst vorauszuschicken. 
Der Verfasser der Epistel beklagt sich zunachst bitterlich 

und in sehr gereiztein Tone dariiber, dass er, als ei voi langerei 

Zeit in Neapel bei Zanobi’s Herrn und Conner Niccola Ac- 

ciaiuoli^) verweilte, von diesem letzteren oft spottisch „der 
gleichgultige (tranquillitatus) Johannes^ genannt worden sei. 

Mchts aber sei ungerechter, als ihm den Vorwurf der Cleich- 

gultigkeit zu machen. Allerdings babe er Acciaiuoli s „des 

Grossen“ Erfolge nie verherrlicht und diesem nie geschmeichelt, 

1) Lettere Volgari di G. B. Firenze 1834. 
2) Le lettere edite e inedite di messer G. B, tradotte e commentate 

con nuovi documenti. FirenzQ 1877. 

3) Ueber Zanobi vgl. Bd. I p. 258 f. 

b. Corazzini, p. 33—40. 
6) Ueber diesen fur die Biographie Boccaccio’s bedeutungsvollen Mann 

wird weiter unten im dritten Capitel eingehender gesprocben werden. 
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aber gegen das Leid, das denselben betroffen, sei er ,nie gleich- 

gultig gewesen. So babe er, als dessen altester Sohn Lorenzo 

neulich in Florenz gestorben, diesen Todesfall auf das Leb- 

hafteste und mit strbmenden Thranen betrauert, wahrend der 

Vater selbst eine wunderbare Fassung bewahrt babe. Es be- 

sitze mitbin „der Grosse‘^ kein Keebt, so veracbtlicb liber ibn 

zu urtbeilen. Habe doeb iibrigens aucb er (der Verfasser des 

Briefes) nie etwas von ibm erbettelt und babe aucb ein solcbes 

Betteln gar nicbt ndtbig, denn, obwol er allerdings arm sei, 

so besitze er docb das, dessen er zum Leben, bedurfe, und 

wenn er Scbatze sammeln wolle, so braucbe er nur den Ein- 

ladungen seiner Freunde in Verona, Padua, Eavenna Oder Forli 

zu folgen; dass er aber, wenn er dies tbate, an dem Hofe eines 

Tyrannen leben wurde, kbnne ibm Zanobi, der ja das Gleicbe 

tbue, gewiss nicbt zum Vorwurfe macben. Um aber aucb den 
Scbein zu vermeiden, als wolle er von „dem Grossen“ irgend 

welcbe Gunst erbascben, so babe er sicb fest vorgenommen, nicbt 

wieder, so lange das Gliick des „Grossen“ wabre, nacb Neapel 

zu kommen, wahrend er fruher allerdings fiir den nacbsten 

Sommer eine Wiederholung seines Besucbes beabsicbtigt habe. 
Im Weiteren erzablt der Briefschreiber mit beissender Ironie, mit 

welcher herzlosen Gleicbmuthigkeit Acciaiuoli, den aifectirten 
Heroismus eines Aemilius Paulus, Anaxagoras und Xanthippus 

nachaffend und ibn noch uberbietend, die Nachricht von dem 

Hinscheiden seines Sohnes aufgenommen habe, und kniipft 

hieran eine eingehende Schilderung des Leichenbegangnisses 

des jungen Lorenzo. Sodann, anderen Bingen sicb zuwendend, 

berichtet der Epistolograph, dass er Zanobi’s Gedicht gegen 
die Florentiner mit grossem Genusse gelesen habe, und reiht 
daran bittere Klagen liber die in Florenz allgemein herrschende 

Sittenlosigkeit und Habgier: es werde — so schliesst er diese 

melancholischen Betracbtungen — noch so weit kommen, dass 
er sicb auf Eeisen klinftig lieber einen Certaldesen, als einen 

Von einer derartigen Dichtung Zanobi’s, die offenbar eine satyriscbe 
gewesen sein muss, ist sonst Nicbts bekannt. 
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Florentine!* nennen werde. Vorlaufig aber lebe er noch in 

Florenz in gewohnter Weise dahin, mit Arbeiten fill* den Staat 

und eigenen Studien beschaftigt, auch seine Armuth sei noeh die 

friibere, denn eine kleine Wendung zum Besseren, die kurzlieh 

einmal eingetreten, babe bald wieder dem friiheren Zustande 

Platz gemacht. Die an den Adressaten gerichtete Bitte, an 

Barbato ’) und an wen er sonst noch wolle Empfehlungen zu 

bestellen, und ein dem Adressaten selbst zugerufenes „Lebe 

wohl, mein Lehrer“ beschliessen die ziemlich umfangreiche 

Epistel. 

Diesel* Brief, dessen Inhalt wir soeben skizzirt haben, 

wurde zuerst von dem bekannten Polyhistor Sebastiano Ciampi 

in einem bald naher zu besprechenden Miscellancodex der 

Biblioteca Magliabecchiana zu Florenz aufgefunden und ver- 

offentlicht ^). Ciampi erklarte, aber freilich mit GrUnden, die 

mehr aus der Beschaifenheit des ganzen Codex, als aus Inhalt 

und Form der Epistel selbst entnommen waren, Boccaccio fiir 

den Verfasser des Briefes, und diese Ansicht ist denn auch 

im Allgemeinen glaubig angenommen worden ^), so dass 

die Epistel in Moutier’s und Corazzini’s Sammlungen unbe¬ 

ans tandet Aufnahme gefunden hat. 

Und in der That, wenn man den unmittelbaren Eindruck, 

welchen die Lecture des Briefes hinterlasst, maassgebend sein 

lassen durfte, so kbnnte man sich sehr versucht fiihlen, an 

seine Aechtheit zu glauben. Die Latinitat der Epistel ist eine 

relativ recht gute und steht derjenigen, die wir in Boccaccio’s 

achten lateinischen Briefen finden, keineswegs nach, der Styl 

ist leidlich gewandt und entbehrt nicht einer gewissen Wurde 

und Zierlichkeit, Citate aus lateinischen Classikern, wie sie 

9 Vgl. iiber diesen Bd. I p. 164 f. 
2) Jetzt ein Bestandtheil der Biblioteca Nazionale. 

Monumenti d’un manoscritto autografo di Messer Giov. Boccaccio da 
Certaldo trovati ed illustrati da Sebastiano Ciampi (Firenze 1827), p. 66 ff. 

Nur Landau (Giov. Boccaccio, p. 248 ff.), da er mit gutem Grunde 
die Autbenticitat des ganzen Zibaldone bezweifelt, glaubt wol aucb nicbt 
an die Aechtheit des Briefes, obwol er dies nicht ausdrucklich ausspricht 
und obwol nicht nothwendig das Eine aus dem Anderen folgt. 
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Boccaccio in seine Schriften einzustreuen liebte, fehlen nicht ^). 

Auch der Inhalt des Briefes erweckt keinen directen Verdacht 

und schliesst kaum etwas in sich, was, wenn die Aechtheit des 

Briefes unzweifelhaft ware, sonderlich auffallend erscheinen 

konnte. 
Nichtsdestoweniger liegen dringende Verdachtsgrunde vor. 

Darauf freilich, dass dem Briefe die Unterschrift des Verfassers 

fehlt, wahrend Boccaccio sicli sonst in seinen lateinischen 

Episteln als „Johannes Boccaccms“ zu unterzeichnen pflegt, 

und dass er statt dessen iiberschrieben ist „Johannes de 

Certaldo Zanobio de Strata wollen wir kein sonderliches 

Gewicht legen, denn Beides konnte von einem etwaigen Ab- 

schreiber verschuldet worden sein, und iiberdies wird Boccaccio 
auch sonst, z. B. in der Ueberschrift des unzweifelhaft achten, 

an Petrarca gerichteten Briefes, der mit den Worten beginnt 

„Opinaris, virorum egregie“ (p. 307 ed. Corazzini), als „ Joannes 
de Certaldo“ bezeichnet. Bedenklicher ist schon, dass der 

Briefschreiber in den Schlussworten Zanobi seinen Lehrer nennt 

(„longuni vale, mi magister"), denn nicht Zanobi selbst — 
welcher, im Jahre 1315 geboren^), einige Jahre jtinger als 

Boccaccio war —, sondern dessen Vater ist Boccaccio’s Lehrer 

gewesen^). Indessen konnte man hierin vielleicht der freilich 
recht bedenklichen Erklarung Ciampi’s beipflichten, wonach 
Zanobi, der ja schon im zwanzigsten Jahre seinem Vater im 

Lehramte nachfolgte, noch einige Jahre friiher seinem Vater 

beim Unterrichte beigestanden haben und auf diese Weise doch 
auch Boccaccio’s Lehrer gewesen sein soil. 

Wichtiger aber, als dies Alles, ist die folgende Erwagung. 

Der Brief ist datirt „Florentiae, Idus April. (= 13 April)", 

entbehrt also der Jahresangabe. Dieselbe lasst sich jedoch 

Es werden z. B. citirt aus Seneca die Sentenz „qui notus nimis 
omnibus, ignotus moritur sibi“, aus Virgil die Verse Aen. VII 812 ff., aus 
Horaz der scbone Sprucb „dabit deus his quoque finem“. 

Vgl. die Schlussworte der von Fil. Villani verfassten Vita Zanobi’s; 
„mori ad Avignone nelF anno della grazia 1364 e della sua eta quaran- 
tanovesimo“. 

2) Vgl. F. Villani in MoutieFs Ausg. der Opere Volg. t. XVI, p. 27. 
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mit voller Siclierheit erganzen, wie aucli bereits Ciampi es gethan 

hat. Denn da von dem Tode und der Bestattung des jungen 

Lorenzo Acciaiuoli als kiirzlich erfolgten Ereignissen gesprochen 

wird und da die erwahnte traurige Feier nachweislich am 

7. April 1353 stattfand^) — auch der Schreiber des Briefes 

gibt wenigstens den Tag, VII Id. Apr., an —, so muss der 

Brief am 13. April 1353 gesehrieben worden sein. 
Nun wird im Eingange des Briefes liervorgehoben, class 

in der Correspondenz zwischen Zanobi und dem Schreiber 

selbst eine langere Pause eingetreten gewesen sei, welche eben 

durch cliesen Brief beendet werde („longum tempus effluxit, 

ex quo neque tu mihi nec ego tibi scripsi“), und es wird ferner 
angedeutet, dass Zanobi mit eigenen Ohren gehort habe, wie 

Niccola Acciaiuoli den Schreiber des Briefes spbttisch als einen 

„Johannes tranquillitatus“ zu bezeichnen pflegte, denn der 

Schreiber appellirt an Zanobi's eigene Erinnerung („credo 

memineris Magnum tuum solitum me Johannem tranquillitatum 

risu quodam coacto vocitare persaepe, et cognominis causam 

insuper meminisse debes“)- Wir mussen demnach annehmen: 
1. dass zur Zeit, als der Schreiber des Briefes sich in Neapel 

befand, auch Zanobi bereits dort gegenwartig war; 2. dass der 
Aufenthalt des Briefschreibers in Neapel geraume Zeit vor dem 

13. April 1353 fiel, denn es war an diesem Tage seit dem 

letzten Briefaustausche zwischen Zanobi und Johannes de 

Certaldo bereits eine lange Zeit verflosse'n, und selbstverstand- 

lich konnte dieser letzte Briefaustausch doch auch erst statt- 

gefunden haben, als Johannes bereits Neapel wieder verlassen 

hatte und mit Zanobi keinen personlichen Verkehr mehr unter- 

hielt. Ueberdies deutet Johannes’ Angabe, dass er ' „nach 

gewohnter Weise sich in Florenz mit Arbeiten fiir den Staat 

und eigenen Studien beschaftige“, doch olfenbar darauf hin, 

dass er, als er dies schrieb, bereits seit langerer Zeit wieder 

ruhig in Florenz lebte. Wir mussen nach alledem Johannes’ 

Aufenthalt in Neapel mindestens in das Jahr 1352 verlegen. 

Zanobi da Strada wurde, nachdem er lange Jahre dem 
/ 

Vgl. Matteo Villani III 63. 
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bescheidenen Berufe eines Grammatiklehrers obgelegen hatte, 

auf Petrarea’s Empfehlung von Niccola Acciaiuoli nach Neapel 

berufen, um dort ein Amt zu bekleiden, welches sich etwa als 

ein Staatssecretariat bezeichnen lasst. Noch ist der Brief 

Petrarca’s erhalten^), in welchem er Zanobi von der bevor- 

stehenden ehrenvollen Berufung in Kenntniss setzt und ihn 

dringend ermahnt, derselben Folge zu leisten. Dieser Brief 

ist „Kal. Aprilis. Avenione“ datirt, und nach Fracassetti’s 

liberzeugender Beweisfiihrung leidet es kaum einen Zweifel, 

dass unter den Kalenden des April nur der erste April des 

Jahres 1352 verstanden werden kann; hochst wahrscheinlich, 

wenn nicht gewiss wird dies schon dadurch gemacht, dass 

dem erwahnten Briefe Petrarca’s an Zanobi ein an Niccola 

Acciaiuoli gerichteter und „X Kal. Martii (= 20. Februar). 

Avenione 1350“ datirter Brief unmittelbar vorhergeht, dessen 

Jahresdatum ganz sicherlich in 1352 zu andern ist, da Petrarca 

Niccola Acciaiuoli zu der nach Beilegung der ungarisch-nea- 

politanischen Wirren erfolgten Thronbesteigung Ludwigs von 

Tarent begiuckwiinscht, der Frieden aber zwischen Ludwig 

von Tarent und seiner Gemahlin Johanna einerseits und Lud¬ 
wig von Ungarn andererseits, durch welchen iiberhaupt die 

Erhebung Ludwigs von Tarent mdglich wurde, erst im Jahre 
1351 unter papstlicher Vermittelung verhandelt und im Januar 

1352 abgeschlossen worden ist^). Endlich ist hierbei auch 

zu berucksichtigen, dass Niccola Acciaiuoli wahrend der wilden 

und wiisten Kriegszeit, die erst mit Beginn des Jahres 1352 

ihren Abschluss fand, schwerlich Lust und Musse besass, um 

an die Berufung eines humanistisch gebildeten Staatssecretars 
denken' zu konnen. 

Fruhestens also im Sommer, vielleicht auch erst im Herbst 
des Jahres 1352 kann Zanobi, der ja auch gewiss nicht un- 

0 Ep. Earn. XII 3. 
0 Lettere delle cose fam. t. Ill, p. 127 f. 

Vgl. Fracassetti zu Lett. fam. t. Ill, p. 119., und Tanfani, Niccola 
Acciaiuoli (Firenze 1863), p. 85 und 216. Man sehe aucL Matt. Villani II, 
65, wo die Jahreszahl 1351 sich aus der florentiner Jahresrechnung erklart. 
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mittelbar naeh dem Eintreffen des Berufungsschreibens ab- 

gereist sein wird, naeh Neapel gekommen sein^) und folglich 

kann auch der Besuch des Johannes de Certaldo in Neapel 

friihestens im Sommer 1352 stattgefunden haben. 

1st es nun wahrscheinlich, dass Boccaccio, falls wir ihn 

mit dem Johannes de Certaldo identificiren diirfen, im Sommer 

Oder Herbst 1352 einen Ausflug naeh Neapel gemacht und 

langere Zeit daselbst verweilt habe? Am Ende des Jahres 

1351 wurde Boccaccio in einer Angelegenheit, die spater zu 
besprechen sein wird, von der florentiner Regierung mit einer 

Gesandtschaft an den Hei'zog Konrad von Teck und an den 

Markgrafen von Brandenburg und Grafen von Tyrol Ludwig, 

den altesten Sohn des Kaisers Ludwig des Baiern, betraut. 

Die betreffenden Beglaubigungsschreiben sind vom 12. December 

(1351) datirt^). Wir wissen nun freilich nicht, wie lange diese 

Gesandtsehaftsreise, deren Ziel jedenfalls Tyrol — und nicht, 

wie von Einigen angenommen worden ist, Berlin — war 3), sich 

ausdehnte, ganz gewiss aber wird sie mehrere Monate in An- 

spruch genommen haben. Vermuthlich begleitete Boccaccio 

den Gesandten des Markgrafen Ludwig, Dippold von Katzen- 

stein, naeh Florenz, wo derselbe aller Wahrscheinlichkeit naeh 

im Marz 1352 eintraf^). Es ist nun nicht recht glaublich, 

dass Boccaccio, kaum zuriickgekehrt von einer weiten und bei 

den damaligen Verkehrsverhaltnissen besehwerlichen Reise, die 

ebenfalls weite und doch auch beschwerliche Reise naeh Neapel 
_ t 

unternommen haben sollte. Es ist dies um so weniger glaub¬ 

lich, als, so lange die Verhandlungen mit dem brandenburger 

Markgrafen wahrten — und sie zogen sich bis in den Mai 

hinein®) —, auch die Gegenwart Boccaccio’s in Florenz er- 

forderlich war und als iiberhaupt Boccaccio in dieser Zeit sich 
- \ 

Vgl. auch Tanfani, a. a. 0. p. 94. 
2) Vgl. A. Hortis, Giovanni Boccacci, ambasciatore in Avignone etc. 

(Trieste 1875), p. 8 f. und p. 45 f. 
®) Vgl. Landau, a. a. 0. p. 168. 

Vgl. das Schreiben der florentiner Prioren an den Markgrafen 

Ludwig vom 27. Marz (1353) b. Hortis, a. a. 0. p. 47. 
Vgl. die Urkunde b. Hortis, a. a. 0. p. 48. 
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ganz den diplomatischen Geschaften seiner Heimathstadt Flo- 

renz gewidmet zu haben scheint, denn sonst wiirde ihm schwer- 

licb im April 1354 die wichtige Gesandtscbaft nach Avignon 

an Papst Innocenz VI. tibertragen worden sein^). Bemerkt 

mag hierbei noch ausdriicklich werden, dass unter den Gesand- 

ten, durch welche die Kepublik Florenz bei der am 27. Mai 

stattfindenden feierlichen Kronung des neapolitanischen Kdnigs- 

paares sich vertreten liess, Boccaccio sich nicht befand^), so 

sehr man auch geneigt sein koiinte, das Gegentbeil anzunehmen. 

1st nun, wie wir im Obigen, wenn auch nicht strong be- 

wiesen, so doch wol wahrscheinlich gemacht haben, Boccaccio 

im Jahre 1352 nicht in Neapel gewesen, so kann er auch die 

Epistel „Longum tempus effluxit“ nicht geschrieben haben. 

Es muss sonach die Aechtheit dieses Briefes als mindestens 
sehr zweifelhaft bezeichnet werden. Freilich wird man, wenn 

man die Epistel fur apokryph erklart, sofort vor die ganz rathsel- 

hafte Doppelfrage gestellt: ist die Epistel eine Falschung, 
deren Urheber aus irgend welchem Grunde Boccaccio einen 

Brief unterzuschieben beabsichtigte, Oder hat es neben Boccaccio 

noch einen anderen Johannes von Certaldo gegeben, der eben- 

falls ein Humanist und ebenfalls ein Freund Zanobi’s war? 
Wir sind geneigt, die Frage im letzteren Sinne zu beantworten, 

da ein vermuthlich von Boccaccio verschiedener Johannes von 

Certaldo, wie wir gleich sehen werden,^ auch sonst erscheint. 

Merkwurdig genug ware es ja nun allerdings gewesen, wenn 

Boccaccio eine Art von Doppelganger gehabt hatte, aber es 
kann uns das nicht abhalten, die Sache fur immerhin moglich 

zu halten. 
Wie aber, wenn der besprochene Brief in einem Manu- 

scriptbande iiberliefert ware, von welchem sich nachweisen 

liesse, dass er Boccaccio’s Eigenthum gewesen und wenigstens 

theilweise von ihm selbst geschrieben worden sei? Das aber 
ist in der That von Ciampi behauptet worden, und dies flihrt 

uns zur Besprechung der vielerorterten Frage nach der Aecht- 

Vgl. Hortis, a. a. 0. p. 14 u. 48 f. 
2) Vgl. Tanfani, a. a. 0. p. 86 u. 179. 
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heit des „Zibaldone“. Wie bereits oben (S. 9) erwabnt ward, 

ist der Codex durch welchen allein die Epistel „Longum 

tempus effluxit“ uns iiberliefert ist, ein Miscellancodex oder, 

deutlicher aiisgedriickt, ein Collectaneenbeft, eine Sammlimg 

gelehrter Notizen, fiir welchen Begriff die Italiener als tech- 

nischen Ausdruck das Wort „Zibaldone“ besitzen. 

Der Inhalt des „Zibaldone“ ist ein ungemein mannigfaltiger 

und sehr Verschiedenartiges umfassender 2). In hunter Reihen- 

folge wechseln da Bruchstiicke aus Caesars, Plinius’ und Sallusts 

Schriften mit Ausziigen aus mittelalterlichen Chroniken, geo- 

graphischen und chronologischen Notizen, Briefen, Sentenzen etc. 

Als besonders beachtenswerthe Stiicke seien hervorgehoben ein 

Bericht iiber die Auffindung der canarischen Inseln ^), Ausziige 

aus der Chronik des Martinus Polonus^), eine Bearbeitung 

von Haython’s „rhystoire merveilleuse plaisante et recreative 

du grand empereur de Tartarie etc.“^) (der Bearbeiter er- 

1) Der Cod. tragt die Signatur Magliabeccli. no. 122. A. 23 palco. 5. 
Es ist eine Papierhandschrift von 305 numerirten Blattern. Am Anfange 
imd im Innern fehlen mehrere Blatter und mehrere Blatter im Innern sind 
unbeschrieben, vgl. Ciampi, Monumenti etc. p. 7. 

2) Ciampi bat es versaumt, eine Uebersicbt des Inhaltes zu geben. 
Nacb ibm bat dies getban Bepetti in seiner Recension von Ciampi’s „Mo- 
numenti“ in der Antologia fiorentina 1828 no. 83 u. 84 (wieder abgedruckt 
in Ciampi’s Monumenti e lettere inedite etc. p. 611 ff.). 

•^) „De Canaria et de insulis reliquis ultra Hispaniam in oceano no- 
viter repertis“, abgedruckt mit beigefiigter ital. Uebersetzung b. Ciampi, 
Monumenti p. 53—66 u. Monumenti e lettere inedite p. 55—71. 

Bekannter unter dem Namen Martin von Troppau. Ueber diesen 
fiir die Historiograpbie des spMeren Mittelalters iiberaus wicbtigen Cbro- 
nisten, der der zweiten Halfte des 13. Jabrb.’s angebort, vgl. Wattenbacb, 
Deutscblands Gescbicbtsquellen 11^ p. 548fiF. u. Dollinger, die Papst-Fabeln 
des Mittelalters (Miincben 1863), p. 8 £f. Uebrigens lenkten gerade die Aus- 
ziige aus Martinus zuerst Ciampi’s Aufmerksamkeit auf den Zibaldone. 

*) Haytbon (Haitbonus), ein armeniscber Prinz, trat im J. 1307 zu 
Poitiers in den Augustinerorden ein und verfasste das oben genannte, fiir 
die mittelalterlicb - orientaliscbe Gescbicbte wicbtige Werk, welcbes bald 
darauf von Nicolaus de Falconi unter dem Xitel „Liber bistoriarum par- 
tium Orientis sive Passagium Terrae Sanctae“ in das Lateiniscbe iibersetzt 
ward, vgl. dariiber Adelung, Uebersicbt etc. p. 119 f. Der Scbreiber des 
Zibaldone legte seiner Bearbeitung (welcbe von Ciampi in das Ital. iiber¬ 
setzt und in den Monumenti e lettere inedite p. 336 — 492 veroffentlicbt 
worden ist) die lat. Uebersetzung zu Gruride. 
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Mart in einem Vorworte, dass er nur den iiberladenen Styl des 

Hay then — richtiger hatte er sagen miissen: des Nicolaus de 

Falconi — beschnitten, das SacMiche aber getreu wiederge- 

geben babe), eine Rede Zanobi’s da Strada (abgedruckt b. 

Ciampi, Mon. e lett. inedit. p. 104—130), welche, reicblich ge- 

spickt mit biblischen Citaten, neben denen freilich auch solche 

aus lateinischen Classikern (Virgil, Ovid, Lucretius, Juvenal, Se¬ 

neca, Fulgentius, Boethius, Cassiodor) niclit fehlen, einen 

etwas predigtahnlichen Eindruck macht und deren Authentici- 

tat vielleicht anfechtbar sein wlirde ^), zwei Gbttergenealogien, 

die eine „secundun[i Paulum de Perusia“, die andere „secunduni 

Francischinum de Albizzis et Forensem Donati“ entworfen, geo- 

graphisclie und topographische Notizen uber das heilige Land 

und die Stadt Jerusalem insbesondere, eine kurze Abhandlung 

iiber den Todestag Christi und endlich eine nach Rubriken 

geordnete Sammlung von aus Seneca’s Schriften ausgezogenen 

moralphilosophischen Sentenzen. 
Die Entstehungszeit des Zibaldone glaubte Ciampi auf 

Grund folgender Anhaltspunkte bestimmen zu kdnnen: 1. Ueber- 

schrift und Eingang des Berichtes iiber die Wiederentdeckung 

der canarischen Inseln bezeugen, dass der Beripht von einem 

Zeitgenossen bald nach dem Ereignisse geschrieben worden ist 2), 

denn der Verfasser bezeichnet diese Wiederentdeckung als erst 

neuerdings („noviter“) geschehen, er beruft sich auf Briefe, 

Es ist das keineswegs, wie Ciampi (Mon. e lett. ined, p. 145 f.) 
meint, die von Zanobi bei seiner Dicbterkronung im Jabre 1355 gebaitene 
Rede; die letztere ist vielmebr, wie bereits Mebus (Vita Ambrosii Traver-. 
sarii p. CXC) ricbtig erkannt bat, in einem Codex der Laurenziana (jetzt 
Pint. 90 Inf. 14 signirt) iiberliefert, bis jetzt aber nocb nicbt vollstandig 

edirt worden. 
2) Die Ueberscbrift siebe oben S. 15 Anm. 3. Der Eingang lautet 

folgendermaassen: „Anno ab incarnate verbo 1341 a mercatoribus floren- 
tinis apud Sobiliam Hispaniae ulterioris civitatem morantibus literae allatae 
sunt ibidem clausae XVII Kal. Decembris (= 15. November) anno iam 
dicto, in quibus quae disseremus inferius continentur. Ajunt quidem prime 
de mense Julii bujus anni duas naves. a Lisbona .... in altum 
abiisse“. Ueber das Ereigniss selbst vgl. 0. Pescbel, Gescbicbte des Zeit- 
alters der Entdeckungen (Stuttg. u. Augsb. 1877), p. 37. 
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die am 15. November 1341 aus Spanien in Florenz eingetroffen 

seien, er nennt dass Jahr 1341 „dieses Jahr“, er hat endlieh 

in einer Randnote — denn es ist dieselbe unzweifelhaft von 

der gleichen Hand, wie der Text, geschrieben — den Namen 

des florentinischen Befehlshabers der Entdeekungsexpedition 

hinzugefiigt („Florentinus, qui his navibus praefuit, est 

Angelinas del Tegghia *de Corbizzis consobrinus filiorum 

Gherardini Giannis“), was offenbar nur ein den Ereignissen 

nahestehender und mit den florentiner Verhaltnissen wohl 

vertrauter Mann thun konnte. Hi(||>aus folgt, dass der Be- 

richt • noch im Jahre 1341 geschrieben worden ist. 2. Der 

Schreiber des Zibaldone bezeichnet als die letzten ihm be- 
kannten Konige von Neapel und Ungarn einerseits Ludwig von 

Tarent und andrerseits Ludwig, den Sohn Karl Roberts (f. 193 

„— — Robertas Carol! II filius rex. Andreas non coronatus. 

Lodovicus rex.“ — f. 192 — Carolus Umbertus rex. 

Lodovicus filius rex hodie.“). Ludwig von Tarent wurde am 
27. Mai 1352 gekrdnt und starb am 26. Mai 1362 ^). Ludwig 

von Ungarn aber, der mit Recht den Beinamen des Grossen 

fiihrt, gelangte im Jahre 1342 zur Regierung, bestieg nach 

dem Tode seines Oheims, Kasimir des Grossen, 1370 auch den 

polnischen Thron, und starb 1382. Die Niederschrift des Zi¬ 

baldone muss also bis zum Jahre 1370 vollendet worden sein, 

wie sieh denn auch in demselben keine Notiz findet, welche 

iiber dies Jahr hinausginge. 
Gegen diese ganze Argumentation Ciampi’s^) lasst sich 

doch Manehes einwenden. Was zunachst ihren ersten Theil 

anlangt, so ist vor alien Dingen zu bemerken, dass er nur 

dann irgend welche Beweiskraft haben konnte, wenn nachge- 

wiesen ware, was eben nicht nachgewiesen ist, dass der Bericht 

uber die canarisehen Inseln im Zibaldone ein originales Sehrift- 

stiick und nicht etwa bloss die, moglicherweise langere Zeit 

nach 1341 geschriebene, Copie eines solchen ist. Aber auch, 

wenn wir hiervon absehen, gibt uns der Bericht keineswegs 

1) Vgl. Matt. Villani III 8 u. X 100. 
Monumenti, p. 18 f. u. Moiium. e lett. inedit., p. 14 ff. 

Korting, Boccaccio. 2 
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einen unzweifelhaften terminus a quo fiir die Niederschrift des 

Zibaldone, denn er befindet sich so ziemlich in der Mitte des 

Codex (f. 123 if.), und es ist somit liocbst wahrscheinlich, dass die 

vorausgehenden Blatter vor JNiederschrift des Berichtes be- 

schrieben worden sind,denn dass derSchreiber dasBuch mitf. 123 

begonnen und alle friiheren Seiten unbenutzt gelassen babe, 

wird man doch nicht behaupten \^olleni). Aber auch der 

zweite Theil der Ciampi’schen Hypothese gibt zu Bedenken 

Anlass. Wenigstens kdnnte man daraus, dass Ludwig als der 

regierende Konig von IJigarn bezeichnet wird, hochstens 

schliessen, dass die Niederschrift des Zibaldone bis zum Jahre 

1382, aber nicht, dass sie schon bis zum Jahre 1370beendet worden 

sei, denn Nichts berechtigt uns zu der Annahme, dass der 

Schreiber die Erhebung Ludwigs von Ungarn auf den polnischen 

Thron habe erwahnen miissen. Es ist sonach nur das Eine 

mit Bestimmtheit zu sagen, dass die Niederschrift des Zibaldone 

bis zum Jahre 1382 erfolgt sein muss; dass sie tibrigens nicht 

rasch hintereinander, sondern nur sehr allmMich binnen einer 
Reihe von Jahren vollzogen worden ist, ist bei dem betracht- 

lichen Umfange des Codex und bei der Verschiedenartigkeit 
der in ihm behandelten Gegenstande mindestens sehr wahr¬ 
scheinlich. 

Ciampi hat nun ferner behauptet, der Zibaldone sei das 

Notizbuch Boccaccio’s gewesen, und hat diese Hypothese, 
die ihm allgemach zu einer wirklichen fixen Idee wurde, mit 

einem wahren Fanatismus und einem grossen Aufgebote von 
Rhetorik und ubrigens, wie man gern anerkennen mag, auch 

von Gelehrsamkeit zu begriinden versucht, zunachst in der 

Schrift „Monumenti d’un manoscritto autografo di Giov. Boccac- 

ci etc.“ (Firenze 1827), welche in dem Sammelwerke „Monu- 

menti di un manoscr. autogr. e lettere inedite di Giov. Boc- 
cacci etc.“ (Milano 1830) wieder abgedruckt wurde, sodann 

gelegentlich in mehreren einzelnen Pamphleten, welche sammt- 

Auch Ciampi selbst hat (p. 19) auf diesen Umstand aufmerksam 
gemacht, ohne ihn jedoch mit der erforderlichen Scharfe hervorzuheben. 
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lich in dem so eben genannten Sammelwerke vereinigt worden 

sind und sich also dort bequem zusammenfinden lassen. Es 

Es diirfte niitzlich sein, hier eine Inhaltsiibersiclit dieses wiisten 
Sammelwerkes, das in Wahrlieit ein zweiter Zibaldone genannt werden 
kann, zu geben. Es setzt sicb dasselbe namlicb aus folgenden Bestandtbeilen 
zusammen: t) Abdruck der „Monumenti etc.“ (p. 1—152), welcher gegen- 
iiber der ersten Ausgabe niir geringfiigige Aenderungen und Zusatze zeigt. 
Bemerkenswertb ist, dass die Rede Zanobi’s da Strada (vgl. oben S. 16), 
von welcber in der ersten Ausgabe nur ein kurzes Fragment liber den 
Wertb der Poesie mitgetbeilt worden war, bier (p. 104—130) vollstandig 
abgedruckt ist. 2. Der Text der von Ciampi fiir unacbt erklarten „Pistola 
a Messer Francesco Priore di S. Apostol6“ (sic!) (p. 153—209, b. Coraz- 
zini p. 131—171). 3) Wiederabdruck der „Lettera di Messer Giov. Boc- 
cacci da Certaldo a maestro Zanobi da Strada etc.“ (Firenze 1827) (p. 210 
—335); die Abweichungen von der ersten Ausgabe sind nur geringfiigig; 
bemerkt mag werden, dass der grossere Tbeil der Anmerkung (6) auf p. 48 
der ersten Ausgabe, namlicb von „Ecco il luogo“ bis „nella lettera del 
1349“ gestricben worden ist. 4) Uebersetzung des „Compendio della storia 
di Aitone“ (p. 336—492). 5) Lettera di Giov. Boccacci a Fr. Petrarca 
(p. 493-510); es ist die Epistel „Opinaris, virorum egregie“ (b. Corazzini 

307—312). 6) Der Brief Boccaccio’s an Petrus di Retorica „Ne blandilo- 
quus viderer“ (p. 511—514, b. Corazz. p. 333—335). 7) Discorso del Seb. 
Ciampi sulla storia della papessa Giovanna (p. 515 532); wesentlicber 
Inbalt ist; Boccaccio bat die Fabel von der Papstin Jobanna entweder nicbt 
gekannt oder docb nicbt daran geglaubt, sie ist nur durcb Interpolation 
in seine bistoriscben Werke hineingebracht worden. 8) Brief Ciampi’s an 
den Dr. G. de Pov^da (p. 533-546); es wird die Frage erortert, ob der 
Bruder des Johannes de Certaldo, dessen Tod der letztere in der Epistel 
jjLongum tempus effluxit“ erwabnt, Jacopo Boccaccio gewesen sein konne. 
9) Wiederabdruck der Scbrift Ciampi’s „Sulla Falsita della lettera di Giov. 
Bocc. al Priore della chiesa de’ SS. Apostoli“ (Firenze 1830) (p. 547—576). 
10) Aggiunte del cav. Seb. Ciampi alia sua risposta al Sigr Dott. Gius. de 
Pov^da (p. 577—589), behandelt den anscbeinenden Widerspruch, welcber 
beziiglicb der Lebensdauer Jacopo Boccaccio’s, Binders des Dicbters, 
zwiscben einer Stelle der „Fiammetta“ und dem Testamente Boccaccio’s 
bestebt; p. 583 ff. wird abermals die Aechtbeit des Briefes Boccaccio’s an 
den Priore de’ SS. Apostoli in Frage gestellt. 11) Osservazioni del cav. 
Seb. Ciampi in risposta ad alcuni dubbi manifestatigli dal sig. prof. Carlo 
Witte sopra I’interpretazione delle parole „Sermo Calliopeus“ (p. 590 594). 
Ciampi batte (Lettera del mess. Giov. Bocc. a Zan. da Str., p. 31) „S. C.“ 
als „senso figurato“ erklart, und Witte (Dantis Aligb. epistolae quae extant 
cum’notis ed. C. Witte, Patavi 1827, p. 15) dagegen bebauptet, dass „S. 
Qu ^ ^,sermo poeticus“ sei; Ciampi will nun unter „S. C.“ ein „poema 
di senso figurato, allegorico“ verstanden wissen. 12. Indicazione di un 
manoscritto inedito contenente la vita di S. Pier Damiano scritta da Giov. 

2* 
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gelang Ciampi auch wirklieh, alle Zweifel und Bedenken, die 

anfanglich gegen seine Ansicht laut warden, wenn nicht zu 

widerlegen, so dock niederzuschreien, und so hat denn bis in 

die neueste Zeit der Zibaldone fur ein Manuscript und ein 

Werk Boccaccio’s gegolten. Erst Landau (Giov. Boccaccio, 

p. 248 ff.) hat dieser zu einem wahren Glaubenssatze geworde- 

nen Annahme widersprochen und sie, wie uns diinkt, mit guten 
Griinden als irrthumlich nachgewiesen, wenn auch seine Be- 

weisfuhrung etwas vollstandiger hatte sein konnen. 
Die Griinde, mit denen Ciampi seine Hypothesen zu be- 

weisen sich bemuht bat, sindim Wesentlicben folgende: 1) der 

Zibaldone ist eine Notizensammlung, welcbe sich ein sehr ge- 

lehrter Mann fur seine wissenschaftlichen Zwecke zusammen- 

gestellt hat. So gelehrte Manner aber, denen wir die Anlage des 

Zibaldone zutrauen diirften, gab es in der Zeit, in w^elcher 
die Sammlung entstanden sein muss, nur zwei: Petrarca und 

Boccaccio. Nun kennen wir Petrarca’s Handschrift binreichend, 

um mit Bestimmtheit sagen zu konnen, dass sie sich im Zibaldone 

nicht findet^), — folglich kann nur Boccaccio den Zibaldone 

geschrieben haben, und zwar hat er ihn jedenfalls, wenigstens 
zum grossten Theile, eigenhandig geschrieben. 2) Manetti in 

seiner Vita Boccaccio’s 2) berichtet, dass Boccaccio, weil er zu 

Boccaccio. Mem. dell’ Ab. Don Celestino Cavedoni (p. 595—600). Cave- 

doni will nacbweisen, dass die Vita Damiani, welcbe ein cod. Estens. aus 

der ersten Halfte des 15. Jabrb.’s iiberliefert, ein Werk Boccaccio’s sei, 

ohne dass dies indessen irgendwie wahrscbeinlicb gemacbt wiirde. 13. Let- 

tera del sig^^ Emanuele Repetti intorno alia pretesa papessa col nome di 

Giovanni VIII (p. 601—610). Der Brief ist an Ciampi gericbtet und „Fi- 

renze, 26. Aprile 1828“ datirt. Repetti weist gegen Ciampi nacb, dass 

Boccaccio die Fabel von der Papstin Jobanna gekannt babe. 14) Wieder- 

abdruck (aus der Antologia fiorentina no. 83 u. 84) der Recension Repetti’s 

iiber Ciampi’s Monumenti etc. (p. 611—654). 15. Aggiunte del cav. prof. 

Seb. Ciampi onde vie piu dimostrare cbe il Zibaldone e opera di M. Giov. 

Bocc. (p. 655 f.). 16. Indice delle materie (p. 657—660). 
^) Es liessen sicb, wenn die Sacbe der Miibe wertb ware, leicbt nocb 

andere und bessere Griinde anfiibren, um Petrarca gegen den Verdacht, 

Verfasser des Zibaldone zu sein, zu vertbeidigen. 
^) Herausgegeben von Mebus in: Specimen bist. litt. florent. saec, 

XIII ac XIV seu Vitae Dantis, Petrarcae ac Boccaccii (Florentiae 1847), p. 7. 
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arm war, um sich Bucher zu kaufen, genothigt war, sich die 

Bucher, nach deren Besitz sein Wissensdurst verlangte, selbst 

abzuschreihen^). Im Zibaldone nun sind uns derartige Ab- 

schriften, bezw. Ausziige erhalten. 3)'^Auf f. 335 gibt der 

Verfasser des Zibaldone ein Verzeichniss berilhmter Manner,, 

welche er oifenbar als seine Zeitgenossen sei es im engeren 

sei es im weiteren Sinne betrachtete. Es werden da genannt: 

Dante, Mussato von Padua, Johannes’Andreae, „der ausgezeich- 

nete Bechtslehrer (decretoi-um doetor)“ von Bologna^ Cino von 

Pistoja, der ebenfalls als trefflicher Bechtslehrer (legum doctor) 

bezeichnet wird, Francesco Petraca und Zanobi da Strada, beide 

lorbeergekronte Dichter; der Geometer Paulus aus Florenz, 

„ein Mann von wunderbarem Talent“, Giovanni Villani, der 

„die Chronik der Florentiner geschrieben hat“; Giotto von 

Florenz, „der erlauchte Maler“; der Arzt Taddeo, „ein Floren¬ 

tiner, obwol er ein Bologneser genannt wird“; Dino del Garbo, 

ein florentiner Arzt, Dino de’ Bosoni von Florenz, „ein sehr 

bedeutender Jurist“; der „ausgezeichnete“ Bildhauer Giovanni 

von Pisa; Aldebrandino Ottobuoni, „ein zweiter Fabricius^; 

Coppo Borghesi de’ Dominici von Florenz, „ein eifriger Freund 

des Staates und ein Vater der Sitten.“ Boccaccio’s Name 

fehlt in dieser Liste von Celebritaten, obwol man doch gewiss 

zu der Erwartung berechtigt ware, ihn darin zu* finden. Wie 

ist diese seltsame Lucke zu erklaren? Einfach eine Vergess- 

lichkeit des Schreibers der Liste anzunehmen, ist doch nicht 

statthaft, ebenso wenig kann man glauben, dass der Verfasser 

des Zibaldone etwa ein Feind Boccaccio’s gewesen und aus 

diesem Grunde dessen Namen ausgelassen habe, denn spnst 

wiirde er ja gewiss den Brief Boccaccio’s an Zanobi da Strada^') 

„(iuo circa cum libros non baboret nec undo emerc posset tenui- 

tate patrimonii cogente sibi suppeteret, multa non modo veterum poetarum, 

sed oratorum etiam et bistoricorum volumina, quicquid paene in latina 

lingua vetustum invenire potuit, propriis manibus ipse transtulit... ut per 

banc paene assiduam librorum transscriptionem magno legendi, quo tene- 

batur, desiderio aliqua ex parte satisfaceret‘‘. 
2) Man vergesse nicbt, dass es Ciampi’s Meinungen sind, die wir 

bier reproduciren. 

/ 
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nicht in seine Sammlung aufgenommen haben. Es bleibt dem- 

nach eben nur die Erklamng iibrig, dass Boccaccio selbst den 

Zibaldone und also auch die betreffende Liste gescbrieben und 

aus erklarlicher Bescbeidenheit seinen eigenen Namen ausge- 

lassen hat. 4) Die auf f. 90 des Zibaldone befindliche kurze 

Abhandlung iiber den Todestag Christi („ratio in die mortis 

Jesu Christi, qualiter inveniatur verum esse Christum mortuum 

25 Martii in die Veneris anno aetatis suae 33 et mensibus 

tribus“) ist unterzeichnet „Johannes de Certaldo“. Die Unter- 

schrift ist allerdings radirt, aber noch deutlich erkennbar. — 

Andere Griinde, welche Ciampi gelegentlich geltend macht, 

sind von zu geringem Belange, als dass sie speciell angefiihrt 

zu werden verdienten, so z. B. wenn er darauf aufmerksam 

macht, dass Boccaccio an einer Stelle seines Dante - Commen- 

tares bei einer kurzen Notiz iiber die Bewohner der canarischen 

Inseln sich mehrerer Ausdriicke bedient, welche an den oben 
besprochenen Bericht liber die Wiederauffindung dieser Inseln 

im Zibaldone erinnern^). Denn hiergegen liesse sich sofort 

bemerken, dass Boccaccio ja diesen Bericht recht wohl gekannt 

haben kann, ohne ihn selbst gescbrieben zu haben. 
Ciampi’s ganze Beweisfiihrung ist durchaus nicht iiber- 

zeugend, sondern bietet in jedem ihrer Punkte reichen Anlass 
zum Widerspfuche dar. Wie naiv ist doch gleich die erste 

Behauptung, dass um die Mitte des 14. Jahrh.’s nur eben 

Petrarca und Boccaccio die zur Abfassung des Zibaldone erforder- 

liche Gelehrsamkeit besessen haben sollen! Als wenn es damals 
nicht noch andere Gelehrte gegeben hatte, denen man die Zu- 
sammenstellung einer wissenschaftlichen Notizensammlung zu- 

trauen kbnnte! Wie, wenn man z. B. an Lapo di Castiglionchio 
dachte? oder an Giov. Villani? oder auch an Francesco Nelli? 

Freilich war der letztere nicht eben ein grosser Geist, aber die 
Befahigung, ein gelehrtes Sammelsurium zusammenzuschreiben, 

besass er am Ende doch. Und wenn ferner in der Liste der 

bertihmten Manner Boccaccio’s Name fehlt, so sind fur diese 

'^) Der Name Johannes ist mit der iiblichen Abbreviatur gescbrieben. 

0 Monum. e lett. inedit. p. 655. 
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allerdings auffallende Thatsache doch noch andere Erklarungen 

denkbar, als die von Ciampi fiir einzig moglich gehaltene. 

Vor alien Dingen ist darauf hinzuweisen, dass der Verfasser 

der Liste Vollstandigkeit entweder gar nicht erstrebt oder doch 

jedenfalls nicht erreicht hat, denn es fehlen auch ausser dein- 

jenigen Boccaccio’s manche beriihmte Namen i). Der Verfasser 

scheint eben nur die Manner genannt zu haben, die ihm gerade 

im Augenblicke im Sinne waren, und darunter befand sich 

nun zufallig Boccaccio nicht. Vielleicht auch hielt er Boccac¬ 

cio, der nicht, wie Petrarca und Zanobi, die Ehre der Dichter- 

kronung erlangt hatte, nicht fiir wilrdig genug, um so beruhm- 

ten Mannern an die Seite gestellt zu werden, — es ist ja zu 

berticksichtigen, dass die Zeitgenossen oft ganz anders urtheilen, 

als die objectivere und deshalb gerechtere Nachwelt. — Was 

endlich die Untersehrift des Tractates uber Christi Todestag 

angeht, so ist zunachst zu bemerken, dass Boccaccio sich in 

der Hegel als Boccaccius und nicht als Johannes de Certaldo 

zu unterzeichnen pflegte. Aber nehmen wir einmal an, unter 

Johannes de Certaldo sei wirklich Boccaccio zu verstehen, so 

gestaltet sich die Sache noch ungunstiger fur Ciampi’s Hypo- 

these: denn wie sollte man glauben, dass Boccaccio einen von 

ihm selbst verfassten oder doch, was wahrscheinlicher, von ihm 

abgeschriebenen Aufsatz in seinem eigenen Notizbuche mit 

seinem Namen unterzeichnet habe? welcher verniinftige Mensch 

thut etwas Aehnliches? Und ware Boccaccio auch wirklich 

so schwach an Gedachtniss gewesen, dass er seine eigene Autor- 

schaft zu vergessen hatte befiirchten miissen, so wurde er ver- 

muthlich sich ein anderes Erinnerungszeichen angebracht haben, 

als die Namensunterschrift, etwa eine kurze Bemerkung iiber 

Zeit, Ort und Veranlassung, wann, wo und warum er das Be- 

treffende geschrieben. Aber gesetzt auch, Boccaccio machte 

1) Vgl. Landau, a. a. 0. p. 251 f. — Wenn aber Landau sagt, die Liste 

konne vielleicht bald nach 1341, also zu einer Zeit, als Boccaccio’s Name 

noch keine grossere Beriihmtheit besass, geschrieben worden sein, so irrt 

er, denn da die Liste Zanobi als poeta laureatus bezeichnet, so ist sie 

zweifellos erst nach 1355 entstanden. 
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sich wirklieh der Absurditat schuldig, einem Aufsatze in seinem 

Notizbuch die Namensuntersehrift beizufiigen, warum hat er 

dann spater den Namen wieder radirt ? Eine indiskrete Ver- 

offentlichung seines Notizbuches hatte er dock gewiss nicht zu 

beftirchten, und wenn ihm persdnlich die kleine Arbeit nicht 

mehr gefiel, so war am Ende das Herausreissen des Blattes 

das einfachere und radicalere Mittel. 

Unseres Erachtens ist gerade die Namensuntersehrift ein 

Beweis gegen die Aechtheit des Zibaldone. Nicht Boccaccio, 

meinen wir, sondern irgend ein anderer Gelehrter hat sich 

diese Colleetaneensammlung angelegt, hat in dieselbe auch 

jenen Aufsatz liber Christi Todestag eingetragen und ihn im 

guten Glauben, dass derselbe das Werk des Johannes de Cer- 

taldo sei — mag er nun darunter Boccaccio Oder eine andere 

Personlichkeit verstanden haben —, mit dessen Namen unter- 
zeichnet, spater eines Besseren belehrt und auch die Werth- 

losigkeit der Arbeit selbst erkennend, suchte er den Namen 

wieder zu tilgen und durchstrich den ganzen Aufsatz. 

Andere Bedenken treten hinzu, um an Boccaccio’s Autor^ 
schaft beziiglich des Zibaldone zweifeln zu lassen. Zunachst 

schon das rein ausserliche, dass schwer zu begreifen ware, wie 
Boccaccio, der ein uhstates Wanderleben fiihrte, auf den wunder- 

lichen Einfall gekommen sein, sollte, sich ein riesiges Notiz¬ 

buch in Folio anzulegen und dasselbe auf seinen Beisen mit 

sich zu schleppen. Nein, wer den ungluckseligen Zibaldone 

sich zusammenschrieb, der war gewiss ein sesshafter Stuben- 
gelehrter, der in seiner Harmlosigkeit nicht geahnt haben mag, 

welches Rathsel seine unschuldigen Collectaneen der Naehwelt 
aufgeben wurden. Ferner wiirde, ware der Zibaldone Boccac¬ 

cio’s Werk und Besitzthum gewesen, die ganzliche Abwesen- 

heit jeder auf seine persbnlichen Schicksale bezugiichen Notiz 

Dass die Rasur von dem Schreiber des Aufsatzes vollzogen wurde, 

lasst sich daraus sebliessen, dass der Aufsatz selbst kreuzweis mit der 

gleicben Tinte, mit der er gesebrieben, durcbstricben ist. Aller Wabrsebein- 

licbkeit nacb hat also der Schreiber selbst die Stricbe gezogen und er wird 

dann auch die Rasur vorgenommen haben. 
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recht sehr befremdlich erscheinen. Von dem Fiammettasehwarmei* 

Boccaccio mussten wir doch erwarten, dass er wenigstens dann 

und wann ein kleines Verslein zum Preise seiner angebeteten 

Schonen unter den gelehrten Ballast seines Notizbuches ein- 

gestreut hatte^). Endlich ist doch auch zu erwagen, dass 

Manches von dem, was der Zibaldone enthalt, zu dem Bilde, 

welches wir uns von Boccaccio’s wissenschaftlichem Interesse 

und schriftstellerischer Thatigkeit entwerfen konnen, gar nicht 

recht passen will, wie z. B. gleich die Abhandlung iiber Christi 

Todestag — mit solchen theologischen Specialitaten hat sich 

der Dichter des Decamerone, so fromm er auch in seinen 

spateren Jahren geworden ist, unseres Wissens nie beschaftigt 

Andrerseits muss man freilich auch wieder bekennen, dass 

Vieles von dem Inhalte des Zibaldone sich vortrefflich in Boc¬ 

caccio’s Studienkreis einfilgen wurde, so namentlich die um- 
fangreichen geographisch-historischen Aufzeichnungen und die 

Skizzen der Gottergenealogien, indessen ist hierauf kein son- 

derliches Gewicht zu legen, da wir wissen, dass Studien, wie 

sie Boccaccio trieb, auch von vielen seiner Zeitgenossen ge- 

pflegt wurden. 
Es eriibrigt noch, die palaographische Seite der Frage in 

Kiirze zu besprechen. Wir besitzen mehrere Codices ^), welche 

als Autographen Boccaccio’s betrachtet zu werden pflegen, 

wenn auch freilich ihre Authenticitat nicht iiber alle Zweifel 

erhaben ist. Von der Schrift dieser weicht diejenige des Zi¬ 

baldone betrachtlich ab, und zwar ist die Dififerenz eine so be- 

deutende, dass sie unmoglich mit dem Hinweise auf die 

bekannte Thatsache, dass die Handschrift eines und desselben 

Individuums unter dem Einflusse wechselnder ausserer Ver- 

haltnisse mannigfach zu variiren pflegt, erklart werden 

1) Man denke daran, welche werthvolle Angaben uber Laura Petrarca 

in sein Handexemplar des Virgil eingetragen bat. 
2) Diese Bebauptung wurden wir auch dann aufrecbt balten, wenn, 

was spater zu erortern sein wird, Boccaccio wirklicb ein Gedicht „la Pas- 

sione del N. S. Gesii Cristo“ gescbrieben baben sollte. 
3) Einen Aristotelescodex in der Ambrosiana, einen Terenzcodex in 

der Laurenziana, einen Dantecodex (Divina Commedia) in der Vaticana. 
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konnte^). Wir stehen also vor dem Dilemma, entweder den 
Zibaldone oder die gemeinhin als autograph geltenden Codices 

fill* nieht von Boccaccio geschrieben halten zu miissen, und da 

die Aechtheit der letzteren doch immerhin besser beglaubigt 

ist, als die des ersteren, so kann aus der Schrift kein fur 

Ciampi’s Behauptung gunstiger Schluss gezogen werden. Ueber- 

dies ist Folgendes zu erwagen. In einzelnen Theilen des Zi¬ 

baldone findet sich eine Handschrift, die von der sonst ange- 
wandten erheblich differirt ^), so dass die Annahme, der Zibal¬ 

done sei von zwei verschiedenen Schreibern geschrieben, min- 

destens statthaft ist. Man miisste also, wollte man an der 

Hypothese von der Verfasserschaft Boccaccio’s festhalten, 
glauben, dass derselbe sich zeitweise der Beihulfe eines Secre- 

tars bedient habe. Eine solche Annahme wiirde sich aber 

wieder sehr schlecht mit der Behauptung Ciampi’s vertragen, 

dass Boccaccio im Zibaldone deshalb so viele Bruchstiicke aus 

lateinischen Autoren abgeschrieben habe, well er (nach Manetti’s 

Angabe) zu arm gewesen sei, um sich Bucher zu kaufen. — 

Schliesslich werde noch ein Punkt wenigstens fliichtig beriihrt. 

Der Schreiber des Zibaldone scheint, wie seine Papstverzeich- 

nisse beweisen, die Fabel von der Papstin Johanna nicht ge- 

kannt oder vielmehr er scheint die Chronik des Martinus Polo- 

nus in einer Redaction benutzt zu haben, welche diese Fabel 

nicht enthielt. Boccaccio dagegen erzahlt sowol in dem Buche 

de casibus virorum illustrium als auch in demjenigen de Claris 

mulieribus die Fabel ziemlich ausfiihrlieh. Dies aber spricht 
durchaus nicht fiir die Identitat Boccaccio’s mit dem Zibaldo- 
nisten. Wenn Ciampi behauptet, die betreffenden Stellen in 

Man sehe die von Ciampi in Monum. e lett. inedit, nach p. 147 

gegebenen Facsimile. Die Handschrift des Zibaldone ist eine ungemein 

feine und zierliche, die man versucht sein konnte, fiir eine Frauenhand zu 

halten. Am nachsten kommt ihr, obwol sie doch schon sehr abweichend 

ist, die Schrift des Terenzcodex. Die iibrigen Codd. zeigen eine viel krM- 

tigere und eckigere Schrift, jedoch besteht zwischen dieser und der des 

Terenzcodex immerhin unverkennbare Familienahnlichkeit. 

Ygl, das Gutachten des „pubblico perito calligrafo“ Gaetano Giarre 

b. Ciampi, Monum. e lett. ined. p. 150 f. 
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den genannten Werken Boccaccio’s seien spatere Interpolationen, 

so ist das eine Behauptung, fUr welche er den Beweis schuldig 

bleibt 1). 
Das Ergebniss unserer hiermit beendeten Untersuchung 

diirfen wir wol dahin zusammenfassen, dass f ii r die Aechtheit 

des Zibaldone kein Beweis beigebracht werden kann, dass 

gegen dieselbe aber mebrfache gewichtige Griinde vorliegen. 

Darf man auch nicht gerade behaupten, dass die Frage 

endgultig gelost sei, — denn etwa sich findendes neues 

Material kdnnte unverhoffte neue Aufklilrung bringen —, so 

wird man dock zugeben mussen, dass sie vorlaufig im ver- 

neinenden Sinne entschieden ist. Unter solchen Umstanden 

besitzt natiirlich fur den Biographen Boccaccio’s der Zibaldone 

keine hdhere Bedeutung, als jedes andere Sammelwerk aus 

der Mitte des 14. Jahrh.’s Entscheidet man sich aber fur die 

Unachtheit des Zibaldone, so fallt damit auch der letzte Grund 

hinweg, den man etwa fur die Aechtheit der Epistel „Longum 

tempus effluxit^^ geltend machen konnte. 
Wir mussen uns nun, so unerquicklich dies auch ist, mit 

einer anderen Hypothese Ciampi s beschaftigen. 
In einem Miscellancodex der florentiner Laurenziana 3), 

welcher unter anderen Dingen zwei astronomische Abhandlungen 

des Andalone del Negro, Boccaccio’s Lehrer in der Astronomie, 

enthalt, befinden sich funf lateinische Briefe, bei denen sammt- 

lich der Name des Verfassers, welcher theils in der Ueber- 

schrift theils in der Unterschrift gestanden hatte, ausradirt 

worden ist, indessen trotz der Rasur sich noch mehr Oder minder 

deutlich erkennen lasst, dass iiberall ein Name wie „Johannes“ 

geschrieben gewesen war. Ciampi behauptet nun , unter 

diesem Johannes sei nur Johannes de Certaldo d. h. Boccaccio 

1) Vgl. iiber diese gauze Frage Ciampi, Monum. e lett. ined. p. 515 

—532 u. Repetti, ibid. p. 601-610. Hortis, le Donne famose etc. p. 25 ff. 

2) Nicbtsdestoweniger ware eine Ausgabe des Zib. recht erwiinscht. 

Er tragt die Signatur Pint. 29. no. 9. 
' Ciampi bat diese Briefe keineswegs entdeckt, wie Landau, a. a. 0. 

p. 249, zu glauben scbeint, sie waren vielmebr schon langst bekannt, vgl 

Mebus, a. a. 0. p. 191. 
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zu verstehen, und nimmt an, der Codex sei Eigenthum Boccaccio’s 

gewesen, dieser habe die Briefe durch einen Secretar eintragen 

lassen, habe aber spater, als ihm das, was er einst geschrieben, 

nicht mehr gefallen, seinen Namen ausradirt i). Eine Stiitze flir 

seine Behauptung fand Ciampi in dem Umstande, dass der Co¬ 

dex auch mehrere lateinische Briefe nnd Dichtungen Petrarca’s^) 

enthalt und dass diesen eine kurze biographische Notiz iiber Pe- 

trarca vorausgescbickt ist. Die letztere, welche ubrigens mit 

der nachweislich von Boccaccio verfassten und von Rossetti s) 

herausgegebenen Vita Petrarca’s nicht identisch ist, berichtet, 

dass Petrarca „bis auf den heutigen Tag (in hodiernum dieni)“ 

folgende Werke verfasst habe: die ,Africa‘ in Versen, einen 
Dialog in Prosa und andere. 

Ciampi folgert hieraus, dass die Notiz von einem Freunde 

Petrarca’s (er meint eben von Boccaccio) und noch bei Petrar¬ 

ca’s Lebzeiten geschrieben worden sei. Das mag an sich richtig 

sein — abgesehen freilich von der Autorschaft Boccaccio’s —, 
allein der Codex gibt uns sicherlich nicht das Original, sondern 

nur eine vielleicht relativ spate Copie, denn die Notiz weist 

in der vorliegenden Redaction mehrere arge Verstosse gegen 

die Chronologie auf, welche ein Freund Petrarca’s (und am 

allerwenigsten Boccaccio) sich gewiss nicht wurde haben zu 

Schulden kommen lassen: sie nennt den 15. (statt 8.) April 
als den Kronungstag Petrarca’s, sie lasst Petrarca bei diesem 

Ereignisse 25 (statt 37) Jahre alt sein^), sie verlegt endlich 

die grosse Pest von Florenz in das Jahr 1340 (statt 1348). 

Nun konnte man zwar sagen, der unachtsame Secretar Boc¬ 

caccio’s habe, vielleicht nach Dictat schreibend, diese Schnitzer 

begangen, aber dagegen ist doch sofort einzuwenden, dass Boc¬ 
caccio die Fehler beim spateren Durchlesen bemerkt und be- 

r.'chtigt haben miisste. Der Codex kann sich also nicht in 

Lettera di Mess. Giov. Boccacci a maestro Zanobi da Strada, p. 12 ff. 

In Wahrheit ist es bloss ein Brief und zwar Var. 49, datirt Avi- 

^rnl.n, 18. Januar (1347?) (vgl. Fracassetti zu Lett. fam. t. V p. 418). 

Petrarca, Giulio Celso e Boccaccio (Trieste 1828), p. 316 ff. 

0 Bieser Fehler kann allerdings durch das Beschneiden eines Blattes 
veranlasst worden sein. 
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Boccaccio’s Besitz befunden haben und damit wird das wich- 

tigste Argument fiir die Aechtheit der Briefe hinfallig. Aber 

einmal angenommen, die Handsehrift sei wirklich Boccaccio’s 

Eigenthum gewesen, so ware es vollkommen unerklarlich, 

warum Boccaccio seine Namensunterschrift so systematisch ge- 

tilgt haben sollte; denn gefielen ihm etwa spater die Briefe 

nicht mehr und sehamte er sich ihrer vielleicht sogar (er hatte 

guten Grund dazu gehabt!), so wiirde er doch wol die Blatter 

tiberhaupt vernichtet haben. Aueh hat sich endlich, soviel 

wir wissen, Boccaccio nie einfach als „Johannes“ bezeichnet, 

und es ware aueh, namentlich in einem Schreiben an einen 

so vornehmen Herrn wie den Herzog von Durazzo, eine so 

sehlichte Bezeichnung gleich thoricht und unschieklieh gewesen. 

Wir kbnnen also an die Aechtheit dieser Briefe nicht glauben 

und werden in dieser Ansicht nur noch mehr bestarkt, wenn 

wir den Inhalt der fraglichen Episteln in Betracht ziehen. 

Die erste derselben (p. 447 — 449 b. Corazzini; Anfang: 

„Quam pium, quam sanctum“) ist die relativ verstandlichste und 

verniinftigste ^). Sie ist an Zanobi da Strada gerichtet, aus Forli 

(ohne Zeitangabe) datirt und in einem wenigstens einiger- 

maassen ertraglichen Latein geschrieben. Der Schreiber beriehtet 

unter Anderem, dass er eine Rede Zanobi’s mit dem grossten 

Genusse gelesen und sie copirt habe, dass er eine Handsehrift 

des Varro zu erlangen hoffe und dass er nachstens im Auftrage 

seines „ruhmreichen (inclitus) Herrn“ naeh dem Bruttierlande 

Oder Campanien zu dem Konige (Ludwig) von Ungarn reisen 

werde — letzteres deutet auf die Jahre 1347 —1350 als 

Abfassungszeit. Offenbar also war der Verfasser der Epistel 

ein Humanist, der im Dienste des Francesco degli Ordelaffi, 

Herrn von Forli, stand. Boccaccio aber kann schon aus dem 

Gi*unde schwerlieh der Verfasser sein, weil er in den genannten 

Jahren vermuthlich Gesandter der florentiner Republik in der 

Romagna war und also weder den Tyrannen von Forli seinen 

0 Mehus, a. a. 0. p. 191 Melt Cecco Rossi oder Nereo Morandio 

(beide Humanisten von Forli) fiir den Verfasser. 
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Herrn nennen noch fur ihn eine diplomatische Eeise unter- 

nehmen konnte ^). 
Die vier ancleren Briefe sind in einer so seltsam ver- 

worrenen und dunkeln Sprache geschrieben und zeigen eine 

solclie Geschraubtheit und Wunderlichkeit des Ausdrucks, dass 

man sich des Gedankens nicht erwehren kann, es sei diese 

Eigenartigkeit von dem Verfasser Oder den Verfassern be- 

absichtigt worden, urn Nicbteingeweihten das Verstandniss des 

Inhaltes unmoglichzu machen, ja man gewinnt ganz den Ein- 

druck, es mit Triimmern der Correspondenz irgend eines 

Geheimbundes zu thun zu haben. Die zweite Epistel ist an 

den Herzog von Durazzo^) gerichtet und tragt das selfsame 

Datum: „am Fusse des Mons Falernus bei dem Grabmale 

des Maro Virgilius^) am dritten Tage vor den Nonen des 
April (= 3. April) im Jahre der Fleiscbwerdung des gdttlichen 

Wortes 1339/^ Von dem Inhalte des Biiefes (b. Corazz, 

p. 439 f.) lasst sich nur soviel sagen, dass der Verfasser den 
Herzog urn Entschuldigung zu bitten scheint, dass er eine ihm 
tibertragene, vermuthlich litterarische Arbeit nicht ausgefiihrt^ 

weil ihn mannigfache schwere Drangsale (anxietates), von denen 
er in einer beigefugten „kurzen und fremdartigen, in Callio- 

peischen Maasse abgefassten Rede“ Weiteres berichten werde, 
davon abgehalten batten. Am Schlusse des Briefes findet sich 

denn aueh wirklich der Zusatz: „Jener Calliopeus sermo war 

dieser: dentro del cerchio a cui intorno si gira etc.“ Ganz 

Vgl. A. Hortis, Giov. Boccacci, ambasciatore etc. p. 6 f. 
0 Es ist jedenfalls an Karl von Durazzo, den Obeim und Schwager 

der Konigin Jobanna I. zu denken. Ueber das wenig riibmlicbe Leben 

und Ende dieses Mannes sebe man die Angaben des Dominicus de Gravina 

b. Muratori, rer. ital. script, t. XII, p. 553 C, 556 A, 559 A, 562 D, 564 C, 

565 B, 567 A, 568 A, 570 C, 572 B, 573 A, 579 B, 580 A, 582 A, 583 C. 

Ueber das (wirklicbe oder vermeintbcbe) Grab Virgils vgl. Mil- 

berg, Memorabilia Virgiliana (Meissen 1857), p. 4 und Mirabilia VirgiL 

p. 29 und Comparetti, Virgilio nel medio evo (Livorno 1872), t. II, p. 47. 

„parvus exoticus sermo calliopeo moderamine constitutus“. Ueber 

die mutbmaasslicbe Bedeutung von „calliopeus“ vgl. oben S. 19, Anm. 1 

Nr. 11. 
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rathselhaft ist die dritte Epistel ; nur das lasst sich ungefahr 

aus ihr herauslesen, dass der Schreiber dem (ilbrigens nicht 

genaimten) Adressaten wegen irgend welcher Beleidigung Raehe 

androht. Bemerkenswerth ist die Epistel um deswillen, weil 

ihr Verfasser offenbar absichtlieh eine Menge der wunderliehsten 

Worte gebraucht, welche zum Theil Verstummelungen Oder 

Verdrehungen griechischer Yocabeln sind, so z. B. anasceva, 

eataphronitus, catomitum, celeumate, sitarchia, cantapere, cata- 

graphavi u. a. m. Wahrlich, wer dieses Kauderwelsch ge- 

schrieben, der wollte entweder mit einigen kiimmerlichen 

griechischen Brocken prahlen oder aber er benutzte eine ge- 

wisse Kenntniss des Griechischen, um sich eine Art Geheim- 

sprache zu bilden — jedenfalls aber hat er recht kindisch ge- 

handelt. Datum und Unterschrift fehlen dem Briefe; wie es 

scheint, wurden sie absichtlieh weggelassen, denn der Schluss 

lautet: „Ich habe undeutlich unterzeichnet (eatagraphavi), 

damitDu das Verstandniss dieses Schreibens nicht eher erlangst, 

als Du empfindest, dass der verdiente Lohn des Frevels ge- 

kommen sei.“ Wer mag glauben, dass Boccaccio’s sonst so be- 

redter und ehrlicher Feder ein solehes monstroses Schriftsuck 

entliossen sein sollte? — Im Eingange der vierten Epistel (p. 451 

bis 456 b. Corazzini) wird ein „tapferer Krieger des Mars 

(Mavortis miles extrenue)“ ohne sonstige Bezeichnung als 

Adressat angeredet und am Schlusse findet sich wieder das 

seltsame, uns schon in der .zweiten Epistel aufgestossene Orts- 

datum des „Mons Falernus“, wahrend eine Zeitangabe fehlt. 

Der Inhalt des Briefes ist ein zu eigenthumlicher, als dass wir 

nicht wenigstens ein Bruchs tuck in Uebersetzung daraus mit- 

theilen sollten, nur freilich miissen wir im Voraus bemerken, 

dass bei dem Schwulste und der Dunkelheit, welche die Aus- 
drucksweise des Originals kennzeichnen, die Uebersetzung weder 

eine wortlich treue noch eine sonderlich elegante sein kann. 

„Wenn es den Betriibten vergbnnt ist“ — so beginnt der 

1) Bei Ciampi (Lettera etc.) im Anhange auf unpaginirten Seiten mit* 

getheilt; b. Corazzini p. 441—445. 
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Verfasser nach der Anrede — „Klagen zum Himmel empor- 

zusenden und mit ihren Jammertonen Juppiters Ohren zu er- 
reichen, so bitte und beschwore ich Euch mit dringendem 

Flehen, dass Euere Ohren die Rede meines Briefes zu ver- 

nehmen geruhen. Wenn es Eueh belieben sollte, und ich bitte, 

es mbge Euch belieben, mit gewohnter Gute mir zu antworten, 

so werden Euere milden Worte meine geangstigte und fast 

schon dem Wahnsinn verfallene Seele gar machtig zu trosten 

vermogen.“ 
„Von der Unwissenheit Nebel umdiistert, ganz der Bildung 

baar, eine rohe, ungestaltete, formlose Masse, ohne jeden Rang 

dahinlebend, da ich wahrend meines ganzen Daseins von den 

Launen des Geschickes wie ein Spielball umhergeschleudert 

worden bin, ganz jammerlich bekleidet und immer in ver- 

steckten Windungen des Labyrinthes wohnend, verbannt in die 

raucherfullten Htitten der Landbewohner, immer der Acker- 

bauern Diingerhaufen schauend, widerliches Gebell horend, die 

iibelschmeckende Pflanzenkost der Dorfinsassen geniessend, 

ekle Geriiche athmend, an den Dornen jeglicher Rohheit mich 

verwundend — so lebte ich in dem Neapel Virgils, um stand- 

haft edeln Studien obzuliegen. Da trat ich einmal bei Tages- 

grauen, abgemagert und noch halb schlafbefangen, aus der 

elenden Hiitte, in der ich wohnte, heraus, nachdem ich die 
Pforte entriegelt, und lenkte meine Schritte nach dem feuchten 

Gestade des Meeres. Aber als .schon die Nacht zum Tage 
sich wandelte, und ich sorglos und nichts ahnend am Grabmale 

Maro’s einherging, da erschien mir plotzlich, wie lichter Glanz 
niedersteigend, eine Frau mit heiterem Antlitz, wunderbar an 

Wesen und Gestalt dem Bilde meiner Herzenstraume gleichend. 

0, wie erstaunte ich bei dieser Erscheinung! so sehr, dass ich 

etwas Anderes eher, als ich selbst, zu sein schien; ja, ich wusste, 

dass ich selbst einem vom Tode Erstandenen glich, und wie 

Mit diesem, allerdings etwas gewagten Ausdrucke diirfte vielleicht 

wenigstens dem Sinne nach das „meis auspiciis“ des Originals wieder- 
gegehen sein. 
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im Geiste gelahmt traumte ich bewusstlos im Wachen und 

frug mich, mit weit aufgerissenen Aiigenlidern, ob ich denn 

wache ^). Endlich schwand das Staunen im Schrecken liber 

den nachfolgenden Donnerschlag. Denn wie dem zuckenden 

Glanze der liiminlisclien Blitze das Getbse des Donners nach- 

folgt, so erfasste mich, nachdem ich dieser Schdnheit Flamme 

geschaut, gewaltige und machtvolle und wilde Liebe, welche, 

gleichwie ein nach langer Verbannung in sein Reich heim- 

kehrender Flirst, Alles, was ihr in mir entgegenstand, ertbdtete 

Oder verdrangte Oder fesselte; und wie sie liber mich geherrseht 

hat, das mogt Ihr, abgesehen von diesen Zeilen, aus einer 

kurzen Dichtung (calliopeus sermo) erfahren, in welcher alle- 

gorisch (ambifarie) davon gesprochen wird. Doch was? Nach 

langem Schmachten erwarb ich mir der Herrin Gunst, die ich 

mir mit Eifer, jedoch nicht nach Gebiihr dankbar, kurze Zeit 

lang bewahrte. Als ich so auf der Hohe des rollenden Glucks- 

rades mich befand und Nichts wusste von den schlupfrigen 

Pfaden und unstaten Wandelungen und Wechseln des Geschickes, 

da ereignete sich plotzlich Etwas, was nicht mit Tinte, sondern 

mit Thranen nur zu berichten ist: ich werde, unschuldig je¬ 

doch, meiner Herrin verhasst, werde dadurch in des Elends 

Abgrund herabgestUrzt und finde mich klaglich niederge- 

schmettert. Wie oft habe ich da aus Herzensgrund ein „Ach!“ 

ausgerufen! Aber als keine Klugheit die verlorene Gunst mir 

wiederzuerwerben vermochte, da klihite ich oft das angst- 

gerothete, thranenbenetzte Antlitz mit dem Taschentuche, 

erleichterte die von mannigfachen Gedanken gequalte Brust 

durch Klagen und nahrte mein Leid, das die Erinnerung an 

das vergangene Gluck noch herber machte, mit Worten und 

Thranen. Als ich so geraume Zeit mit meinem Rummer be- 

schwert dahinlebte und doch kein Mittel der Rettung sah und 

mich schon am Rande des Grabes'gewahrte, da rief ich tief 

seufzend und gen Himmel blickend aus: 0, ihr Gotter, bringt 

Den Mangel jeder Logik in dieser iiberaus schwulstigen Erzahlung 

hat nicht der Uehersetzer, sondern der Verfasser verschuldet. 

Korting, Boccaccio. 3 
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endlich Hiilfe mir in meiner Todespein, und Du, Geschick, lass’ 

nun ab zu wiithen, ein reichlich Opfer hast Du ja schon in 

meinen Qualen empfangen! Da aber suclite, urn mich zu 

trosten, ein Freund mich auf, der vermbge seines Alters ver- 

standig und scharfsinnig ist etc.“ Dieser Freund gibt nun 

dem Verfasser den Kath, bei dem „tapferen Krieger des Mars“ 

Trost und Hiilfe zu suchen. Es wird dabei demselben das 

tiberschwanglichste Lob gespendet. Alle Hotter haben sich 

vereinigt, urn ihn init den herrlichsten Gaben auszustatten: 

Saturn hat ihm Klugheit verliehen, Juppiter Reichthum und 

Sanftmuth, Mars Streitbarkeit gegen alle Faster, Apollo Glanz, 

koniglichen Anstand und Liebenswiirdigkeit, Venus die Kraft, 

alle Herzen sich zu gewinnen, Vulkan die Kenntniss der 

Mathematik, Hekate endlich Demuth und Rechtschaffenheit. 

Was Wunder, dass ein so reich begabter Mann in alien Wissen- 

schaften und Kunsten Vorzugliches leistet? Und in der That 

ist er in der Grammatik dem Aristarche gleich, dem Occam in 

der Logik, dem Cicero und Ulixes in der Rhetorik, dem Jorda- 

nus in der Arithmetik, dem Euklid Oder dem Archimedes in 

der Geometrie, dem Boethius in der Musik, in der Astrologie 

endlich dem Ptolemaus; auch dem Seneca, dem Socrates, dem 

Comestor kann man ihn an die Seite stellen. Wenn ein soldier 

Mann dem Verfasser seitien Beistand leiht, dann wurde der 

letztere des Geschickes Elend und der Liebe Qual niederzu- 

kampfen vermdgen und von aller Unvollkommenheit befreit wer- 

den. Freilich wiirde dies nicht so leicht zu erreichen sein, denn 

der Verfasser schilderf sich als mit alien moglichen Fehlern und 

Gebrechen behaftet: er ist nicht bloss ungliicklich, arm, roh, 

unwissend, ungeschickt, sondern auch zankisch, feig, schmutzig, 

er stottert, schielt und ist ubermassig beleibt. Nach dieser 

erbaulichen Selbstbeschreibung spricht der Verfasser nun noch 

die fiehentlichste Bitte aus, dass der gefeierte Mann ihm doch 

ja seine Hiilfe und Unterweisung angedeihen lassen mbge, und 

Ueber diesen Aiitor vgl. man Grasse, Handbiicb der allgemeinen 
Literargescbichte, II 2, p. 487. 
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schliesst claran die weitere Bitte, ihm die Vermessenheit, dass 

er einen solehen Brief uberhaupt zu schreiben gewagt babe, 

verzeihen zu wollen, denn er wisse sehr wohl, dass er fiir dies 

Yergehen in eine Marmorbildsaule verwandelt zu werden ver- 

dient babe. 

Dass nicbt Boccaccio der Verfasser dieser iiberaus wunder- 

licben, aber in inancber Beziebung bocb interessanten Epistel 

sein kann, wird unseres Eracbtens zur Genuge durcb den Styl 

derselben bewiesen, der ganzlicb abweicbt von Boccaccio’s 

sonstiger Latinitat. Und man beacbte wobl, das Latein der 

Epistel ist offenbar nicbt das ungescbickte und unbebolfene 

Latein eines Anfangers, sondern es ist die Sprachweise eines 

Mannes, der die elementaren Scbwierigkeiten des scbriftlicben 

Ausdrucks in einem fremden Idioine langst ilberwunden bat und 

der in dem Streben nacb Eleganz und Originalitat des Styles in 

Scbwulst und Unklarbeit verfallt. Man konnte also nicbt sagen, 

■Boccaccio babe den Brief etwa zu einer Zeit gescbrieben, als 

er der Handbabung des Lateins nocb nicbt recbt macbtig war. 

Aber aucb sonst steben der Annabme von der Verfasserscbaft 

Boccaccio’s scbwere Bedenken entgegen. Erstlich passt die 

Scbilderung, welche der Verfasser des Briefes von seiner 

Personlichkeit entwirft, gar nicbt auf Boccaccio ^), der weder 

scbielte nocb stotterte. Sodann wissen wir, dass Boccaccio zu 

Neapel keineswegs in so klaglicben und dttrftigen Verhaltnissen 

lebte, wie der Verfasser des Briefes von sicb angibt^). Endlich 

ware es docb gar zu seltsam, wenn der junge Boccaccio trotz 

seiner angeblichen aussersten Armutb sicb einen Scbreiber 

batte balten und von diesem den Brief in den Codex batte 

eintragen lassen konnen (vgl. oben S. 28). 

Wir balten also die Epistel fur unacbt. Ware sie’ acbt, 

sie wurde dem Biograpben Boccaccio’s mebr als ein Ratbsel 

1) Vgl. F. Villani’s Angaben iiber Boccaccio’s Aeussere (Opere volg. 

ed. Moutier, t. XVI, p. 29). 
2) Vgl. Boccaccio’s Aussage in dem Briefe an Messer Francesco 

Kelli (Corazzini, p. 140). Freilich wird die Aecbtheit des Briefes bestritten, 
aber, wie wir meinen, mit Unrecht (vgl. unten S. 38 ff.). 

3* 
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aufgebeii, denn es ware dann zu untersuchen, welche That- 

sachen ihr zu Grunde liegen. Man miisste namentlich fragen, 

wer unter dem „tapferen Krieger des Mars“ und wer unter 

der herrlichen Frauengestalt, die an Virgils Grabe erscliien, zu 

verstehen sei. Die nachstliegende Antwort ware wol: Niccola 
Acciaiuoli und Fiammetta, aber man musste bei naherer Er- 

wagung diese Annahme doch sofort als unbaltbar fallen lassen. 
Eine andere Muthmaassung ware, dass uberhaupt nicht an 

bestimmte Personlichkeiten, sondern an Abstractionen zu denken 

sei. Man konnte vielleicht unter dem tapferen Krieger die 

Weisheit oder die Pliilosopbie, die alles irdische Leid siegreicli 

bekampft, unter der Frauengestalt die Poesie verstehen wollen 

und etwa glauben, der Verfasser berichte, wie er, angeregt 

durch das Studium Virgils, sich veil Begeisterung der Dicht- 

kunst hingegeben und anfanglich in derselben Erfolge errungen, 

dann aber die vermeintliche Unzulanglichkeit seines Talents 
erkannt und naeh dieser schmerzlichen Enttauschung in der 

Philosophic Trost gesucht habe. Aber auch diese Hypothese 

wurde, namentlich was die Deutung des tapferen Bitters betrifft, 

manche schwere Bedenken gegen sich haben, und einen Beweis 

fiir ihre Richtigkeit konnte man hochstens in dem allerdings 
merkwurdigen Umstande finden, dass Boccaccio nach Villani’s 

Bericht^) in der That am Grabmale Virgils den Entschluss, 
sich der Poesie zu widmen, wie durch plbtzliche hdhere Ein- 
gebung gefasst hat. — 

a. a. 0. p. 27. Fast scheint es, als habe Villani die Epistel ge- 
kannt, fur authentisch gehalten und ihr seine Angabe entnommen, oder 
wurde umgekehrt der Verfasser der Epistel durch Villani’s Angabe zu seiner 
allegorischen Prosadichtung angeregt? Koch complicirter wird die Frage 
dadurch, dass die Epistel.zu einem Briefe Dante’s enge Beziehungen zu 
haben scheint. Die Worte der Epistel namlich „mulier ceu fulgur — ligavit“ 
finden sich in dem Briefe Dante’s an Morello Malaspina wieder (Epistole 
di Dante Aligh. ed. Al. Torri, Livorno 1842, p. 12 — vgl. C. Witte, Dante- 
Forschungen t. I, p. 482). Auch dies diirfte ein Beweis gegen Boccaccio's 
Verfasserschaft sein, denn wer mochte ihm ein Plagiat zutrauen? — Ueber- 
dies sagt uns Boccaccio ausdriicklich (Geneal. deor. XV 10), dass er von 
Kindheit an gedichtet habe; also ist an eine erst in verhaltnissmassig spMen 
Jahren zu Theil gewordene Inspiration gar nicht zu denken. 
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Die fiinfte Epistel (b. Corazzini, p. 457—467) ist von alien 

die langste. Die seltsame Ueberschrift, die sie tragt, lautet: 

„der Feind des Geschickes (oder: der dem Gescbicke Verhasste ? 

inimicus fortunae)“ griisst im Namen dessen, der die Hungern- 

den mit Gut erftdlt hat, den geliebten, tapfern Mann, den 

ein heiliger iind engelliafter Hunger (sic! — es ist Hunger 

nach Wissen zu verstehen —) beseelt.“ Datirt ist sie: „ge- 

schrieben am Fusse des Mons Falernus bei dem Grabmale 
Maro Virgils am 28. Juni“ — also auch hier wieder die eigen- 

thiimliche Ortsangabe, welcher wir bereits am Schlusse des 
vierten und des zweiten Briefes begegnet sind, und welche wol 

bezeugt, dass diese drei Briefe einen Verfasser haben. Der 

Inhalt der Fpistel ist ein ganz wunderlicher. Der Schreiber 

begliickwiinscht den Adressaten zu irgend welcher Beforderung, 

die er erlangt, und zu der Fne, die er geschlossen habe,. er 
macht ihm Lobeserhebungen wegen seiner die verschieden- 

artigsten Wissensgebiete, namentlich aber die Astronomie um- 
fassenden Gelehrsamkeit; er spricht seine schmerzliche Ver- 

wunderung dariiber aus, dass der Freund bei einem Aufenthalte 

in Barletta an einem zwischen zwei Parteien (oder Familien?), 

den Marrensi und den Gapti, ausgebrochenen Kampfe thatig- 

sten Antheil genommen und dabei sicli wild und grausam 

gezeigt habe, bemiiht sich aber doch zugleich, diese Thatsache 

zu erklaren und zu entschuldigen; er bittet endlich den Adressaten, 

ihm einen commentirten Codex der Thebais des Statius zu 

leihen, da er das Buch ohne Glossen nicht zu verstehen ver- 
mbge. Interessant ist, dass der Adressat eine derjenigen 

Boccaccio’s ganz ahnliche Jugendzeit verlebt haben muss, denn 

er wird vom Schreiber des Briefes daran erinnert, wie er 

gegen den Willen des Vaters, der ihn zum Kaufmannsstande 
bestimmte, sich dem Studium der Wissenschaft gewidmet habe. 

1) Vgl. Witte, Einleitung zu seiner Uebersetzung des Decamerone 
(3. Ausg. Leipzig 1859) t. I, p. XXVIL Witte will die Stelle auf den Kampf 
der della Mara und des Niccolo dei Gatti (cf. Dorn, de Gravina b. Muratori, 
Script. XII, p. 551) beziehen, wol mit Recbt, nur ist niclit ersichtlicb, wie 
Andalone in diesen Streit hineingezogen worden sein sollte. 
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Es konnte dies fast glauben machen, Boccaccio selbst sei der 

Adressat, indessen steben soldier Vermuthung unbesiegbare 

Bedenken entgegen. Ciampi nahm an, dass die Epistel an 

Andalone del Negro, Boccaccio’s Lehrer in der Astronomie, 

gerichtet sei, und Manches kann allerdings dafiir zu sprechen 
scheinen, obwol es auch an Gegengriinden keineswegs fehlt. 

Wir konnen aber die scbwierige und vielleicht iiberhaupt nicht 
zu losende Frage nach dem Adressaten bier unerortert lassen: 

uns gentigt, zu constatiren, dass Boccaccio der Verfasser der 

Epistel nicbt gewesen sein kann. Denn, wie wir sahen, be- 

weist das seltsame Ortsdatum „ani Fusse des Falernerberges 

bei dem Grabinale Virgils“, dass die zweite, vierte und fiinfte 

Epistel einen Verfasser haben. Nun hat — wir glauben dies 
hinlanglich erhartet zu haben — Boccaccio keinesfalls die zweite 

und vierte Epistel geschrieben, folglicb auch die fiinfte nicbt. 
Wir scheiden hiermit von diesen fiinf seltsamen Episteln, 

konnen aber die Bemerkung nicbt unterdriicken, dass wir die- 

selben trotz aller ihrer Wunderlichkeit und trotz ihrer ab- 
stossenden sprachlichen Form doch fur interessante Litteratur- 

denkmale halten und dass wir glauben, ihre eingehende Unter- 
suchung wurde vielleicht zu neuen und nicht unwichtigen 

Ergebnissen ftihren, die uns wunschenswertbe Aufklarungen 

ilber die Anfange des neapolitanischen Humanismus bringen 

kbnnten ^). 
Wir haben im Vorhergehenden Ciampi bekampft, weil er 

allzu kiihn und leichtglaubig Boccaccio Briefe beilegen wollte, 
welche aller Wahrscheinlichkeit nach von diesem nie geschrieben 

worden sind, wir werden ihm nun aber auch da widersprechen 

miissen, wo er einen fast allgemein fiir authentisch gehaltenen 

Brief Boccaccio’s fiir unacht zu erklaren gewagt hat. 
In sieben Handschriften ist uns unter Boccaccio’s Namen 

Es sei hier die Vermuthung ausgesprochen, dass Barbate di Sul- 
mone der Verfasser der Episteln 2, 4 und 5 ist; beziiglich Ep. 1 theilen 
wir Mehus’ Ansicht (s. oben S. 29, Anm. 1), in Betreff der Ep. 3 aber 
enthalten wir uns jeder Hypothese. 

2) Ihre Aufzahlung sehe man b. Corazzini, p. 131 Anm. 
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eine an Francesco Nelli ^), den Privatsecretar und Haushof- 

meister (spenditore) des Grosssenesehalls Niecola Acciaiuoli, ge- 

richtete lange italienische Epistel (p. 131—171 b. Corazzini) 

tiberliefert, deren Inhalt haupts'aehlich sehr detaillirte Klagen 

und Beschwerden iiber die unwurdige Behandlung bilden, welche 

der Verfasser bei einem Besuche in Neapel von Seiten des 

Grossseneschalls erlitten zu haben behauptet. Datirt ist der 

Brief „Venedig, den 28. Juni“ (die Angabe der Jahreszahl 

schwankt in den Handschriften). Dass, falls wir Boccaccio fiir 

den Verfasser des Briefes halten, nur an das Jahr 1363 als 

Abfassungszeit gedaeht werden kann, ist unzweifelhaft, denn 

eben im Sommer dieses Jahres befand sieh Boccaccio als Gast 

Petrarca’s in Venedig und im August desselben Jahres starb 

Nelli ^), so dass selbstverstandlich spater ein Brief nieht an 

ihn hatte gerichtet werden konnen. Aus dem Text des Briefes 

selbst ergibt sich, dass Boccaccio — wenn er eben ihn ge- 

schrieben — kurz nach dem Tode des Konigs Ludwig (26. Mai 

1362) Neapel verliess (p. 131), nachdem er seit dem November 

des vorhergehenden Jahres dort verweilt hatte (p. 134); seine 

Ankunft in Venedig kann iibrigens friihestens im Spatherbst 

1362 Oder wahrscheinlicher im Frilhjahre 1363 erfolgt sein, 
denn Petrarca selbst nahm erst gegen Ende 1362 seinen bleiben- 

den Aufenthalt in der Lagunenstadt ^). 
Zuerst wurde diese Epistel von Biscioni veroffentlicht ^), 

spater — nach langer als hundert Jahren — von Gamba®), 

auch Moutier und Corazzini haben sie anstandslos in ihre 

Sammlungen aufgenommen, letzterer hat iiberdies ihre Aecht- 

heit vertheidigt. Was Ciampi besonders bewogen haben mag, die 

Vgl. iiber denselben Bd. I, p.^260f. 
2) Vgl. Petrarca, Ep. Sen. Ill, 1, datirt „Venedig,*7. Sept.“ (1363, weil 

Petr, das laufende Jahr als das 16. seit dem Auftreten der grossen Pest 

— 1348 — bezeicbnet). 
vgl. Petr. 1. 1. 

4) Vgl. Bd. I, S. 362 f. 
Prose di Dante e del Boccaccio. Firenze 1723. Bisc. ausserte einige 

leise Zweifel an der Aechtheit. 
Pistola di Giov. Bocc. etc. Milano 1829. 
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Aechtlieit cles Briefes anzuzweifelii — zuerst in seinem Schreiben 

an den Dottore de PovMa (1827), dann, nachdem Gainba die 

dort geltend gemachten Griinde niit Gluck widerlegt liatte 

(1829), in einer eigenen Brochure (Sulla falsita della lettera 

di Giov. Bocc. etc. 1830) — ist ohne Frage der Umstand ge- 

wesen, dass, wenn die Aechtheit dieses Briefes anerkannt 

wird, diejenige der Zibaldone-Epistel ,,Longum tempus effluxit“ 

sofort zweifelliaft erscheinen muss. Beide Episteln, die latei- 

nische und die italienische, haben namlicli theilweise den gleichen 

Inhalt: der Verfasser der einen wie der anderen klagt bitter- 

lich liber den Hochmuth und die Herzlosigkeit Acciaiuoli’s und 

versichert hoch und theuer, dass er einer abermaligen Ein- 
ladung desselben zu eineni Besuche in Neapel nimmermehr 

Folge leisten werde. Wenn es nun auch nicht geradezu un- 

denkbar ist, dass Boccaccio zu zwei verschiedenen Malen Anlass 
so zu solchen Klagen und Versicherungen besessen haben sollte, 

ist doch eine derartige Annahme jedenfalls bedenklich, und man 
kann es daher Ciampi gewiss nicht verargen, dass er sie fiir 
unstatthaft hielt. Nur freilich ^yerden wir, wenn wir zwischen 

der einen Oder der anderen Epistel wahlen mtissen, uns nicht 

von vornherein aus Liebe zum Zibaldone fiir die lateinische 

entscheiden, da wir bereits erkannt haben, wie wenig sich 

deren Aulhenticitat beweisen lasst. 

Die Griinde, welche Ciampi sonst gegen die Aechtheit der 

italienischen Epistel vorgebracht hat, sind im Wesentlichen 

die folgenden: 1. Es sei kein Brief Nelli’s bekannt, auf den 

die Epistel die Antwort bilde. 2. Es sei nicht bekannt, dass 
Boccaccio im Jahre 1363 in Neapel gewesen sei. 3. Worte 

und Gedanken der Epistel seien 'eine schlechte Wiederholung 

der in der lateinischen Epistel sich findenden. 4. Boccaccio 

stelle sich in der italienischen Epistel fast unwissend in Bezug 

auf den Tod des jungen Lorenzo Acciaiuoli, wahrend er in der 

lateinischen weitlaufig dariiber gesprochen habe. 5. Der Inhalt des 

Briefes widerspreche der bekannten Bescheidenheit Boccaccio’s. 
6. Der Styl des Briefes sei ganz erbarmlich, er wimmele von 
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Latinismen und ei* sei nur ein Cento iibel zusammeiigeflickter 

Dinge („centone di cose mal accozzate“). 
Hierauf ist zu antworten: 1. Wenn nur sol die Briefe fiir 

acht gehalten werden sollten, zu denen das vorausgegangene 

Schreiben des Adressaten erlialten ist, so mtissten wir zahl- 

lose, auf s Beste beglaubigte Briefe fur Falscbungen erldaren 

— es )vurde das naturlich der vollkonimenste Unsinn sein. 

Uebrigens ist uns zwar ein Schreiben Nelli’s, auf welches die 

italienische Epistel antwortet, nicht erlialten, aber der Ver- 

fasser der letzteren, wer er aucli sein mag, sagt wenigstens 

ausdrucklich, dass ein Brief Nelli’s voiii 22. April ihn ver- 

anlasse, die Feder zu ergreifen (p. 132). 2. Dass Boccaccio 

2war nicht 1363, aber 1362 in Neapel war, bezeugt der Brief 

Petrarca’s vom 7. September 1363. 3. Nur wenn die lateinische 

Epistel unzweifelhaft acht ware, wiirde ein Gewicht darauf zu 

legen sein, dass in der italienischen einzelne Worte und 

Gedanken aus der ersteren wiederholt sind, aber auch dann 

ware zu berucksichtigen, dass, wer zum zweiten Male iiber die- 

selben Dinge sich ausspricht, leicht, ohne gerade gedankenarm zu 

sein, unwillkurlich einzelner Worte und Wendungen, die er bei deni 

ersten Male brauchte, sich wieder bedient. 4. Der Schreibei des 

italienischen Briefes stellt sich in Bezug auf Lorenzo’s Tod 

keineswegs unwissend: wenn er aber sagt, er habe erzahlen 

hdren, dass Niccola Acciaiuoli diesen Schicksalsschlag mit allzu 

grosser Gemiithsruhe ertragen habe ^), so bezielit sich nicht auf 

den Tod des Sohnes, sondern nur auf das Benehmen des Vaters 

die indirecte Fassung der Aussage. Uebrigens wiirde auch 

dies Argument Ciampi’s nur dann von Belang sein, wenn die 

Authenticitat der lateinischen Epistel feststande. 5. Wenn 

Boccaccio von Acciaiuoli eine auch nur annahernd so unwiir- 

dige Behandlung erfahren haben sollte, wie die Epistel sie 

schildert, so wiirde sich vollstandig erklaren, dass er einer 

scharfen und selbstbewussten Sprache sich bedient und nicht 

immer in den Grenzen seiner sonstigen Bescheidenheit sich 

1) p. 162: lo 6 udito, e credolo, lui avere con viso e parole e 

animo immobile uno giovane figliuolo d’ optima testificanza perduto. 
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halt. Auch der gutmiitliigste Mensch kann ja gelegentlich ein- 

mal einen bitteren und hochfahrenden Ton anschlageii, wenn 

ihm in Folge unverdienter Krankung die Galle iiberlauft. 6. Was 

die Sprache der Epistel anlangt, so kbnnen wir dem harten 

Urtheile Ciampi’s keineswegs beistimmen, so gern wir uns 

auch bescheiden, dass der Italiener in solchen Dingen fein- 

hbriger und urtheilsfahiger sei, als der Auslander. Uns will 

bedunken, als ermangele der Styl der Epistel durchaus nicht 

jener Kraft, Frische und Lebendigkeit, welche fiir Boccaccio’s 

italienische Werke so charakteristisch sind, und wir glauben 

in ihr deutlich die Feder wiederzuerkennen, welcher die dra- 

stische Satire des Corbaccio entflossen ist. Zugegeben muss 

allerdings werden, dass die Epistel zahlreiche Latinismen auf- 
weist, aber wenn man, wie schon Salvini that, annimmt, dass 

sie urspriinglich lateinisch geschrieben und erst spater in das 

Italienische ubersetzt worden sei, so wurde sich dies leicht er- 

klaren. Bemerkt muss iibrigens werden, dass sich in alien ita- 
lienischen Prosawerken Boccaccio’s, der Decamerone nicht aus- 

genommen, haufige Latinismen finden. Es erscheint demnach 

nicht unmbglich, dass auch die Epistel trotz ihrer Latinismen 
doch urspriinglich italienisch abgefasst worden sei^). 

Landau 2) erhebt gegen die Aechtheit der Epistel folgende 

chronologische Bedenken: 1. Wenn Boccaccio im November 

1361 nach Neapel gekommen ware, so hatte er nicht schreiben 
konnen (p. 134), dass die Pest daselbst herrsche, denn diese 
kam, wie Petrarca (Ep. Sen. Ill, 1) angibt, erst nach Boccac¬ 

cio’s Abreise dort zum Ausbruch. 2. In der Epistel wird 

gelegentlich (p. 152) erwahnt, es sei seit Niccola Acciaiuoli’s 

Ankunft in Neapel noch nicht das dreissigste Jahr ver- 
flossen, wahrend Acciaiuoli doch bereits 1330 nach Neapel 
gekommen sei^). 

Recht auffallig ist es, dass Ciampi an der in der Epistel sich 
findenden Participialform „suto“ Anstoss nimmt und dieselbe als in einer 
Schrift Boccaccio’s vollstandig unstatthaft bezeichnet, wahrend sie sich 
doch allenthalben in Boccaccio’s ital. Werken findet. 

a. a. 0., p. 253 f. 

Diese Angabe Landau’s ist nicht ganz richtig. Niccola Acc. wurde 
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Hiergegen ist zu bemerken: 1. Wenn es auch rich tig sein 

mag, class die Pest erst im Jahre 1362 zu Neapel zum wirk- 

lichen Ausbruche kam, so ist doch recbt wohl denkbar, dass 

bereits im November 1361 sporadische Erkrankungsfalle auf- 

traten und dass daher Boccaccio — namentlich da er in seiner 

Erregung alle neapolitanischen Verhaltnisse im diistersten Lichte 

darzustellen beflissen ist — schon fur diese Zeit nicht ganz 

unwahr, obwol mit einiger Uebertreibung, von einem Grassiren 

der schrecklichen Krankheit sprechen konnte. Aus Petrarca’s 

Worten ist wol auch kaum mit apodiktischer Sicherheit zu 

schliessen, dass bis zu Boccaccio’s Abreise Neapel noch vollig 

pestfrei war. Er sagt nur, Florenz und Neapel seien damals 

noch „ruhig“ gewesen („-quamvis adhuc utraque urbium 

illarum tranquilla persisteret“), und das soil wol nur heissen, 
der Gesundheitszustand sei damals noch kein bedrohlicher, 

kein die offentliche Buhe gefahrdender gewesen, auch begluck- 

wunscht er ja Boccaccio dazu, dass dieser noch gerade recht- 

zeitig Neapel verlassen habe. Die Pest war seit dem Unheils- 

jahre 1348 in Italien nie vollig erloschen, und in dem heissen, 
volkerwimmelnden Neapel gewiss am allerwenigsten. 2. Die 

Abweichung der Angabe der Epistel bezuglich der Ankunft 

Acciaiuoli’s von dem wahren Sachverhalte ist eine so gering- 

filoio-e dass sie recht fiiglich auf einem Gedachtnissfehler be- 

ruhen kann; auch ist zu beriicksichtigen, dass es im Interesse 

des Schreibers der Epistel lag, eine moglichst niedrige Jahres- 

zahl anzugeben. Wenn Landau dann ferner behauptet: „der 

Brief ist weder im Style noch im Geiste Boccaccio’s geschrie- 

ben. Solche ekelhafte Beschreibungen des Essens, solche 

Prahlereien, wie sie in diesem Briefe vorkommen, hatte der 

bescheidene Boccaccio nicht zum Besten gegeben‘S so haben 

wir dies schon oben (S. 41 f.) zu widerlegen versucht. 
Es kommt nun noch hinzu, dass, wenn man den Brief fiir 

unacht halten wollte, man gar nicht zu erklaren vermbchte, 

am 10. Sept. 1310 geboren, beirathete im Alter von 18 Jabren und kam 
drei Jabre spater, also 1331, nacb Neapel, vgl. Mattb. Palmerius b. Mura- 

tori, rer. ital. script, t. XIII, p. 1205. 
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von wem und aus welehem Anlasse er geschrieben worden sei. 

Man konnte ja sagen, irgend ein Feind Acciaiuoli’s babe, um 

sich an diesem zu rachen, die Epistel geschrieben und sich da- 

bei Boccaccio’s Namens bedient; aber ware nicht die Gefahr, 

von Boccaccio grilndlichst desavouirt zu werden, eine allzu 

grosse gewesen? und wie hatte demand auf den Gedanken 

kommen kdnnen, in dieser Sache Boccaccio vorzuschieben, wenn 

nicht in der That zwischen diesem und Acciaiuoli Differenzen 

stattgehabt hatten? War letzteres aber der Fall gewesen, so 

ist es doch wol das Einfachste, zu glauben, Boccaccio selbst habe, 

um seinem Verdrusse Luft zu machen, die Feder ergriffen. 

Auch das ist zu beriicksichtigen, dass der Schreiber des Briefes 

als intimer Freund Petrarca’s sich gerirt (p. 145). Durfte er 

dies wagen — man bedenke, welche Stellung Petrarca ein- 

nahm! —, wenn es nicht der Wahrheit entsprach? Wer aber 

konnte dieser Freund Petrarca’s sonst gewesen sein, als eben 

Boccaccio? Wir vermogen ja Petrarca’s Verbindungen und 
Beziehungen bis ins Einzelnste zu controliren! Und wie will 
man erklaren, weshalb Boccaccio, wenn sein Einvernehmen 

mit Acciaiuoli ein gutes war, Neapel, wo er sich im Jahre 1362 

sicherlich befunden hatte, verliess, um sich nach Venedig zu 

begeben? denn, muss man fragen, warum blieb er nicht in 

Neapel, das ihm doch gewiss sympathisch war und das er 

sicherlich durch fruheren wiederholten Aufenthalt lieb gewonnen 
hatte? 

So werden wir denn auch durch diese Erwagungen dazu 
gedrangt, an die Authenticitat der Epistel zu glauben. Aber 

wir begniigen uns nicht mit diesem Glauben, sondern wir 

nehmen keinen Anstand, zu erklaren, dass wir diese Epistel 

fiir einen hochst werthvollen Beitrag zur Biographie Boccaccio’s 

und fiir ein beachtenswerthes Denkmal seiner litterarischen 
Thatigkeit halten. 

Nachdem wir also im Vorhergehenden den Umfang der 
Briefsammlung Boccaccio’s sowol gegen die Erweiterungen als 
auch gegen die Schmalerung, welche Ciampi an ihm vornehmen 

zu dilifen geglaubt hat, vertheidigt haben, geben wir im Folgen- 
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den ein Verzeichniss der Briefe Boccaccio’s unter Beiftigung 

kurzer Inhaltsangaben ^). 
A. 1. und II. Briefe an Fiammetta I. Ital. Brief, beginnend 

„Conieche a memoria tornandomi^, ohne Datum und Unter- 

scbrift. Widmung der „Teseide“. (b. Corazzini, p. 1—8,) 11. Ital. 

Brief, beginnend „Molte bate gi^, nobilissima donna“, ohne 

Datum und Unterschrift. Widmung des „Filostrato“ (b. Corazz., 

S. 9 —16). — B. III. Lat. Brief an die Grafin Andrea 

Acciaiuoli, beginnend „Pridie, mulierum egregia“, ohne Datum 

und Unterschrift. Widmung des Buches „de Claris mulieribus“ 

(b. Corazz., Text p. 231—234, Uebersetzung p. 227—229). — 

C. IV. Lat. Brief an den Konig Hugo von Jerusalem und 

Cypern, ohne Datum und Unterschrift. Widmung der Bucher 

Uber die Genealogien der Gbtter (b. Corrazz., Text p. 211— 

255, Uebersetzung p. 199—209). — D. V. VI. u. VII. Briefe 

an Petrarca. V. Lat. Brief, beginnend „Ut huic epistolae, 

praeceptor inclite.“ Datum: Ravennae, XV. Kal. Augusti. 

Unterschrift: ferventi atque commoto animo Johannes Boccaccius 

tuus. Inhalt: Boccaccio klagt, dass Petrarca, im Widerspruch 

mit seinen laut ausgesprochenen Grunds'atzen, sich habe be- 

wegen lassen, seinen Aufenthalt am Hofe des Tyrannen von 

Mailand zu nehmen. (b. Corrazz., Text p. 47—52, Uebersetzung 

p. 41—46). VI. Lat. Brief, beginnend „Ut te viderem, prae¬ 

ceptor inelite“. Datum: Scripta Florentine prime Kalendas 

Julii. Unterschrift fehlt. Inhalt: Boccaccio berichtet, wie er, 

urn Petrarca zu besuchen, nach Venedig gekommen sei, ihn 

aber dort nicht angetroifen, indessen bei Tullia, Petrarca’s 

Tochter, die freundlichste Aufnahme gefunden habe 2) (b. Corazz., 

Text p. 123—129, Uebersetzung p. 117—122). VII. Lat. Brief, 

beginnend „Opinaris, virorum egregie“. Datum: Scripta in 

cloaca fere totius Galliae Cisalpinae. IV. Nonas Januarii. 

1) Wir versuchen hierbei absichtlich nicht, die meist fehlenden 
Jahresdaten der Briefe zu erganzen, sondern behalten die betreffenden Er- 
orterungen der Biographie selbst vor. Ebenso werden wir erst dann die 
erforderlichen Notizen uber die Personlichkeiten der Adressaten geben. 

Ueber die schwer zu bestimmende Abfassungszeit dieser sehr in- 

teressanten Epistel vgl. Fracassetti zu Lett. fam. t. Ill, p. 11. 
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Uiiterschrift fehlt. Inhalt: Boccaccio berichtet uber die Vita 

des heil. Petrus Damianus, Uber den Petrarca fur sein AVerk 

liber das Leben in der Einsamkeit nabere Angaben gewiinscht 
hatte (b. Corazz., Text p. 307 — 312, Uebersetzung p. 30S— 

306). — E. VIII. Ital. Brief an Niccola Acciaiuoli, beginnend 

„Niccola, se a’ iniseri alcuna fede si dee“. Datum: Data in 

Firenze a di XXA'III d’agosto anni Domini 1341. Unterscbrift: 

il vostro Giovanni di Boccaccio da Certaldo, e inimico della 

fortuna^), la debita reverenza premessa, vi si raccoman'da. 

Inbalt: Boccaccio begriisst Acciaiuoli zu seiner Riickkebr aus 

Griecbenland und freut sicb ilber dessen bevorstebenden Besucb 

in Florenz (vgl. Tanfani, a. a. 0. p. 44 ff.). Die Epistel trieft von 

der iibertriebensten Scbmeicbelei und gereicbt ibrem Verfasser 

nicbt eben zur Ebre^) (b. Corazz., p. 17 f.). — F. IX., X. und 

XL Briefe an Magbinardo de’ Cavalcanti, Marscball des sici- 

liscben Konigreicbes. IX. Lat. Brief, beginnend „Miraberis, 

miles egregie“; Datum: (epistola August! IV ydus incoepta et 
V. Kal. septembris in finem deducta . . . .) Certaldi, die qua 

supra. Unterscbrift' Johannes Boccaccius tuus. Inbalt: Boccac¬ 
cio bericbtet iiber eine scbwere Krankbeit, von welcber er im 

Jabre 1373 befallen worden war (b. Corazz., Text p. 281—286, 

Uebersetzung p. 274—279). X. Lat. Brief, beginnend „Idibus 
septembris post soils occasum“. Datum: Certaldi (Zeitangabe 

feblt, aus dem Eingange ergibt sicb indessen, dass die Abfassung 

kurz nach dem 13. Sept. [1373] erfolgt sein muss). Unter¬ 

scbrift: Johannes Boccaccius tuus. Inhalt: Boccaccio dankt 

dem Adressaten fur ein Geldgeschenk, das dieser ihm iiber- 

sandt batte; er bittet ihn, dass er seine (Boccaccio’s) Schriften 
nicbt von Damen lesen lassen mbge, da in ihnen zu viel Un- 
sittliches enthalten sei (b. Corazz., Text p. 295—302, Ueber- 

Wir finden hier also seltsamer Weise dieselbe Bezeichnung wieder, 
deren sicli der Yerf. der funften, unachten Epistel bedient hat, vgl. oben 
S. 37. Es scbeint das „inimicus fortunae“ ein im neapolitaniscben Litte- 
ratenkreise damals beliebter Modeausdruck gewesen zu sein. 

-) Wir gestehen, dass wir gegen die (von einer einzigen Handscbrift 
uberlieferte) Epistel Bedenken begen, ohne dass wir jedocb positive Be- 
weise gegen ibre Aechtheit vorzubringen vermochten. 
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setzung p. 287—293). XL Lat. Brief, beginnend ,,Diu, strenue 

iniles“. Datum und Unterschrift fehlen. Widmung des Buehes 

de casibus virorum illustrium (b. Corazz., Text p. 363 — 367, 

Uebersetzung p. 359—362). — G. XII. Lat. Brief an den Frate 

Martino da Signa, beginnend „Theocritus, Syracusanus poeta“. 

Datum: Certaldi die quinta mai festinanter. Unterschrift: 

Joannes Boccatius tuus. Inhalt: Boccaccio gibt einen kurzen 

Commentar zu seinen Eklogen (b. Corazz., Text p. 267—274, 

Uebersetzung p. 261—266), — H. XIII. Lat. Brief an Matteo 

de Ambrosio, beginnend „Aepistolam (sic!) tuam, iam mihi 

dilectissime iuvenis. Datum: Neapolh. IV. ydus maias festi¬ 

nanter. Unterschrift: Johannes Boccaccius tuns. Inhalt: Kurze, 

hofliche Antwort Boccaccio’s auf den lobpreisenden Brief eines 

jungen Bewunderers (b. Corazz., Text p. 327—329, Uebersetzung 

p. 323—325). — 1. XIV. Lat. Brief an Niccolo de’ Figli d’Orso, 

beginnend „Mecum eram pridie“. Datum: Certaldi, VI. Kal. 

julii. Unterschrift: Johannes Boccaccius tuus. Inhalt: Boccac¬ 

cio dankt dem Adressaten, dass er ihn zu sich eingeladen habe, 

fur den Augenblick lehnt er die Einladung ab, behalt sich 

aber vor, vielleicht spaterhin von ihr Gebrauch zu machen 

(b. Corazz., Text p. 317—321, Uebersetzung p. 313—316). — 
K. XV. Lat. Brief an Xiccolo da Montefalcone, beginnend 

„Rebar equidem canis annositate“. Datum: Neapoli XIII. Kal. 

februarii. Unterschrift: Johannes Boccaccius tuus. Inhalt: 

Boccaccio macht dem Adressaten, Abte des Carthauserklosters 

St. Stefano in Calabrien, seinem alten Studienfreunde, Vor- 

wiirfe, dass er (der Abt) ihn (Boccaccio) bei einem Besuche 

im Kloster im Stich gelassen habe; er theilt ihm mit, dass 

Papst Urban V. gestorben (19. December 1370) und Gregor XL 

erwahlt worden sei (30. December 1370); er bittet ihn urn die 

Riickgabe eines Tacituscodex (b. Corazz., Text p. 25/' 259. 

Uebersetzung p. 253—255). — L. XVI. Lat. Brief an Pietro 

di Monteforte, beginnend „Epistolam tuam, amicorum optime“. 

Datum: Certaldi, nonis aprilis.• Unterschrift: Johannes Boccac¬ 

cius tuus. Inhalt: liber die wider Boccaccio’s Wissen und 

Wollen erfolgte Veroffentlichung der Gottergenealogien, Ver- 
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theidigung dieses Buches gegen den Vorwurf der Unchristlich- 

keit; uber Petrarca’s ,Afviea‘ und dessen Schrift ,de ignorantia 
ipsius et multorum‘; Angabe, dass Petrarca eine Schrift „contra 

ignorantiam atque arrogantiam niodernorum“ nicht verfasst 

habe; Angabe liber seine (Boccaccio’s) Epistel „contra appeten- 

tiam primi loci‘‘ (b. Corazz., Text p. 349 — 358, Uebersetz- 

ung p. 337—347). — M. XVII. Lat. Brief an Pietro di Eeto- 

rica, beginnend „Ne blandiloquus viderer“. Datum fehlt. 

Unterschrift: Johannes Boccaccius. Inhalt: Boccaccio empfiehlt 

dem Adressaten, einem beriihmten bologneser Professor ^), zwei 

ihm befreundete junge Manner, Giovanni von Siena und 

Angelo von Florenz (b. Corazz., Text p. 333—335, Uebersetz- 

ung p. 331 f.). — N. XVIII. Lat. Brief an Jacopo Pizzinghe^ 

beginnend „Generose miles, incertus mei“. Datum fehlt. Un¬ 

terschrift: Johannes Boccaccius. Inhalt: Boccaccio berichtet 

liber seinen Aufenthalt in Neapel im Jahre 1372; mannigfache 

interessante Bemerkungen liber italienische Poesie und Poeten 
(b. Corazz., Text p. 189—198, Uebersetzung p. 179—187). — 

0. XIX. Ital. Brief an Pino de’ Rossi, beginnend „Io estimo, 
messer Pino“. Datum und Unterschrift fehlen. Inhalt: Boccac¬ 

cio trostet den Adressaten in Betreff der liber diesen verhangten 

Verbannung. Die Epistel ist eine moralphilosophische Abhand- 
lung in Briefform (b. Corazz., p. 67—97). — P. XX. Ital. Brief 

an Bartolo del Buono, beginnend „La saetta dal mio flessibile 

arco mossa.“ Datum und Unterschrift fehlen. Widmung des 

Ametd (b. Corazz., p. 19 f.). — Q. XXL Ital. Brief an Alessandro 
de’ Bardi, beginnend „Conciossiacosache le forze degli uomini“. 

Datum und Unterschrift fehlen. Inhalt: Boccaccio ubersendet 
dem Adressaten zu dessen Erheiterung einen Brief in neapoli- 

tanischem Dialecte^), datirt: In Napoli, lo juorno de sant’ 

Unter dieser nicht mehr erhaltenen Epistel ist vermuthlich diejenige 
zu verstehen, auf welche Petrarca mit Ep. Earn. XVIII, 15 (oder mil Sen. 
V, 2?) geantwortet hat. 

Vgl. iiber ihn Tirahoschi, t. V. 1. Ill, c. 4 u. 5. 
Diese neapolitanisch geschriebene Epistel halten wir nicht fiir das 

Werk Boccaccio’s, da uns der ganze Inhalt dagegen zu sprechen scheint. 
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Aniello, und unterschrieben: Belli toi Jannetto di Parisse dalla 

Euoccia (b. Corazz., p. 21—24). — R. XXII. Ital. Brief an 

Francesco Nelli, beginnend „A me era animo“. Datum: In 

Vinegia, a di 28 di giugno, 1363 (1367). Inhalt: Boccaccio 

beklagt sich iiber die hochst unwiirdige Behandlung, welche 

ihm bei seinem vorjahrigen Aufenthalte in Neapel von Seiten 

Acciaiuoli’s zu Theil geworden sei (b. Corazz., p. 131 —171, 

dazu Osservazioni p. 173 —178) (vgl. oben p. 38—45). — 

S. XXIII. Lat. Brief an Francesco da Brossano, beginnend 

„Flebilem epistolam tuam‘‘. Datum fehlt. Unterschrift: Tuus 

Johannes Boccaccius, si quid est. Inhalt: Klagen iiber Petrarca’s 

Tod (b. Corazz., Text S. 377—384, Uebersetzung S. 369—376). 

Dreiundzwanzig Briefe — sieben italienische (I, II, VIII, 
XIX, XX, XXI, XXII^) und fiinfzehn lateinische 2) — sind 

uns also von Boccaccio erhalten. Zu beklagen ist allerdings, 

dass sie fast sammtlich der spateren und selbst spatesten 

Periode seines Lebens angehoren, wMirend doch gerade Briefe 

aus seiner Jugendzeit besonders werthvoll sein wiirden, und 

zu beklagen ist auch, dass sich unter ihnen mehrere Widmungs- 

briefe und eine moralphilosophische Abhandlung befinden, aus 

denen der Biograph natilrlich fiir seine nachstliegenden Zwecke 

nur kargliche Ausbeute zu gewinnen vermag. Nichtsdesto- 

weniger haben wir alien Grund, uns zu freuen, dass wenigstens 

diese Triimmer von der Correspondenz des grossen Dichters 

und Humanisten durch die Gunst des Geschickes gerettet und 

dass uns dadurch immerhin einige feste Anhaltspunkte fiir die 

Geschichte seines Lebens gegeben worden sind. 

'Wir schliessen hiermit unsere Betrachtung und Unter- 

suchung der Briefsammlung Boccaccio’s, nicht aber ohne den 

Wunsch auszusprechen, dass sich endlich auch einmal fiir sie 

In Bezug auf VIII ist es indessen sehr wahrscheinlich und in Be- 
zug auf XXII raindestens denkbar, dass sie urspriinglich lateinisch abge- 

fasst waren. 
2) Mit den Briefen hat Corazzini noch folgende kleine lat. Dichtungen 

Boccaccio’s abdrucken lassen; 1. Came col quale B. accompagno un esem- 
plare della Div. Comm, al Petr. (Text und Uebersetzung p. 53—56). 2. Versi 
per r Africa del Petr. (p. 235—252). Ausserdem Petr. Ep. Earn. XXI, 15. 

Korting, Boccaccio. 4 



50 Erstes Capitel. 

ein wurdiger Herausgeber finden moge, denn die Corazzini’sche 

Ausgabe ist, obwol relativ verdienstlich und gegen die Mou- 

tier’scbe immerliin ein Fortschritt, doch viel zu unvollkommen, 

als dass sie fur abschliessend gelten konnte. Mochte also auch 

Boccaccio endlich einen Fracassetti finden! — 

Die zweite Quelle fiir die Biographie Boccaccio^s bilden 

die verstreuten Angaben, welche er in seinen italienischen 

wie lateinischen Werken liber einzelne Ereignisse seines Lebens 

gemacht hat, leider aber, wie bereits bemerkt ward, haufig in 

allegorisirender Form, die inehr verhlillt, als offenbart. Ganz 

unergiebig ist wol keins der Werke Boccaccio’s fiir den Bio- 

graphen, denn man findet zuweilen selbst da eine interessante 

Notiz, wo man eine solche am wenigsten erwartet ^), besonders 

reiche Ausbeute aber gewahren — wobei freilich das „reich“ 

in einem sehr relativen Sinn zu verstehen ist — der „Ameto“ 

(liber Boccaccio’s Aeltern ??), die „Fiammetta“ und der „Filocopo“ 

(Boccaccio’s erster Aufenthalt in Neapel und Liebe zu Fiam- 

metta), die „Genealogien der Gdtter“ (Boccaccio’s Kindheit und 

Jugend), die „Bime“ (Liebe zu Fiammetta) und die „Eklogen“ 

(besonders liber die Begebenheiten in Neapel wahrend Boccac¬ 

cio’s wiederholtem Aufenthalte daselbst). Ein naheres Eingehen 

auf die betreffenden Stellen muss selbstverstandlich der Bio¬ 

graphie vorbehalten bleiben. 
Eine dritte Quelle unserer Kenntniss der Lebensverhalt- 

nisse Boccaccio’s wird uns durch dessen Testament erschlossen. 

Es liegt dasselbe in einer doppelten Redaction, einer lateinischen 
und einer (llickenhaften) italienischen, vor 2). In welchem Ver- 

haltnisse diese Redactionen zu einander stehen, wird spater, 

wenn wir uns mit deren Inhalt zu beschaftigen haben, zu er- 

ortern sein. Hier genlige die Bemerkung, dass wir die Authen- 

ticitat der lateinischen Redaction fiir zweifellos und diejenige 

der italienischen fiir mindestens wahrscheinlich halten. 

Als vierte Quelle tritt hinzu eine Anzahl fiorentinischer 

So erfahren wir z. B. aus dem Dantecommentar (t, II, p. 19 ed. 
Milanesi) dass sich Boccaccio im Pestjahre 1348 nicht in Florenz befand. 

Zuletzt abgedruckt b. Corazzini p. 415—433. 
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Staatsurkunden, welche sich auf Boccaccio’s diplomatische 

Thatigkeit beziehen ^); es sind hauptsachlich folgende: 1. Schrei- 

ben des Prior artium etc. an Petrarca, vom ? April 1351 (Corazz., 

p. 391—394). 2. Sehreiben der Priores artium etc. an den 

Herzog von Teck, vom 12. December 1351 (Hort., p. 45 f., 

Corazz., p. 395). 3. Sehreiben der Priores artium etc. an den 

Markgrafen Ludwig von Brandenburg und Tyrol, vom 12. De¬ 

cember 1351 (Hort., p. 46, Corazz., p. 395 f.). 4. Ein zweites 

Sehreiben der Prioren an den Markgrafen Ludwig, vom 27. Marz 

1352 (Hort., p. 47). 5. Sehreiben der Prioren an den Herrn 

Dippold von Katzenstein, vom 2. Mai 1352 (Hort., p. 48). 

6. Sehreiben der Prioren an Papst Innocenz VL, vom 28. April 

1354 (Hort., p. 48 f.). 7. Sehreiben der Prioren an das Car- 

dinalscollegium, vom 28. April 1354 (Hort., p. 49, Corazz., p. 

396 f.). 8. Instruction fur Boccaccio, vom 30. April 1354 (nicht 

1353, vgl. Hort., p. 14, Anm. 2) (Cofazz., p. 397—399). 9. Sehreiben 

der Prioren an Papst Urban V., vom 14. August 1365 (Hort., 

p. 50). 10. Sehreiben der Prioren an Papst Urban V., vom 

18. August 1365 (Hort, p. 50f., Corazz., p. 399). 11. Sehreiben 

dgr Prioren an mehrere Cardinale (pluribus cardinalibus), vom 

18. August 1365 (Hort, p. 51, Corazz., p. 399f.). 12. Sehreiben 

der Prioren an die Maestri della fraternity und an Francesco 

Bruni, vom 18. August 1365 (Hort, p. 51 f.. Corazz., p. 400). 

13. Sehreiben der Prioren an den Dogen von Genua, vom 

18. August 1365 (Hort, p. 52, Corazz., p. 400). 14. Instruction 

fttr Boccaccio, vom 20. August 1365 (Corazz., p. 400 — 411). 

15. Sehreiben der Prioren an Boccaccio, vom 27. August 1365 

(Hort, p. 52 f., Corazz., p. 489). 16. Sehreiben der Prioren an 

Papst Urban V., vom 1. September 1365 (Hort, p. 53). 

17. Sehreiben der Prioren an die Cardinale, vom 1. Sept 1365 

(Hort, p. 54). .18. Sehreiben der Prioren an Boccaccio und 

Francesco Bruni, vom 1. Sept. 1365 (Hort, p. 55, Corazz., 

p. 490 f.). 19. Sehreiben der Prioren an dieselben, vom 2. Sept. 

Zuletzt abgedruckt b. Hortis, Giov. Boccacci, ambasciatore in 
Avignone etc. (Trieste 1875), p. 45 ff., auch b. Corazzini, p. 391—411 und 
489-492. 
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1365 (Hort., p. 56, Corazz., p. 491 f.). — Hierzu kommen nock 

einige andere Urkunden, in denen Boccaccio in der Eigenschaft 

als Zeuge Oder sonst genannt wird; von diesen ist besonders 

das Document ilber die Schenkung des bis dahin im neapoli- 
\ 

tanischen Besitze gewesenen Prato an Florenz, datirt „in palatio 
populi florentini sub anno incarnationis dominice millesimo tre- 

centesimo quinquagesimo ^), indictione quarta, secundum cursum 

et morem Civitatis Florentie, die 23 mens. Febr.“, zu erwahnen ^). 

Eine funfte, und zwar eine verhaltnissmassig sehr reichlicb 

fliessende Quelle filr Boccaccio’s Biographic sind endlich die 

an diesen gerichteten zahlreichen Briefe Petrarca’s ^). Wir 

geben im Folgenden eine Uebersicht derselben mit Beifiigung 

ihrer Anfangsworte und DatenQ und unter kurzer Angabe des 

Inhaltes. Dass wir hierbei Fracassetti’s Ausgabe und (nament- 
lich fiir die Epp. de reb. sen.) Uebersetzung zu Grunde legen, 
darf wol als selbstverstandlich gelten. 

A. Epistolae de rebus familiaribus. XI, 1 Spera- 

bam loci atque animi. Rom, 2. November [1350]. Petrarca be- 

richtet liber einen Unfall, der ihm auf der Reise von Florenz 

nach Rom bei Bolsena zugestossen war. XI, 2 Magnum tempus 

effluxit. Padua, 7. Januar [1351]. Petrarca sendet Boccaccio 

einige Verse; er macht ihm Mittheilung vom Tode Giacomo’s II. 
V. Carrara. XI, 6 lam vero proximiora. Verona, 1. Juni 

/ 

[1351]. Petrarca berichtet, dass er zunachst nach Vaucluse zu- 
riickreisen, im Herbste aber wieder nach Italien kommen wolle; 

iiber die Licht- und Schattenseiten des Aufenthaltes in Vau¬ 

cluse. XII, 10 Ne praeteritum te putares. [Avignon,] 1. April 

') Nacli florentinischer Zeitrechnung, sonst 1351. 
2) Vgl. Tanfani, a. a. 0. p. 81 f. 

Ueber die spMer naher zu besprecbenden Beziebungen Boccaccio’s 
zu Petrarca vgl. Bd. I, p. 255 fF., Fracassetti zu Lett. fam. t. Ill, p. 5ff. 
Corazzini, p. XXIII ff. Hier sei nur bemerkt, dass die beiden grossen 
Dicbter erst im Jabre 1350, als Petrarca auf seiner Romreise nacb Florenz 
kam, ihren Freundschaftsbund scblossen. 

Wir folgen bierbei, was die Jabreszablen anlangt, den Aufstellungen 
Fracassetti’s, die ja im Allgem einen als ricbtig gelten diirfen. Einzelne 
Abweicbungen in der Jabresdatirung werden wir spater vorzunebmen und 
zu begriinden Gelegenbeit finden. 
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[1352]. Kurzer, inhaltloser Brief, nur geschrieben, urn ein Lebens- 

zeiehen zu geben. XVIII, 3 Beasti me munere magnifico. 

Vollig undatirt, aber vermutblich aus dem Jahre 1354. Petrarea 

dankt fur eine Handschrift des Psalmencommentars des heil. 

Augustin, welche Boccaccio ihm geschenkt hatte. XVIII, 4 

Stilum meum obsequiis tuis. Vollig undatirt. Petrarea dankt 

Boccaccio flir die Uebersendung einiger Werke des Varro und 

des Cicero; Vergleichung dieser beiden Autoren unter einander. 

XVIII, 15 Ex multis epistolis quas his. Mailand, 20. December 

[1358 Oder 1355]. Petrarea trbstet Boccaccio, der des Dichter- 

namens nicht wiirdig zu sein glaubte. XXI, 15 Multa sunt in litteris 

tuis. Vollig undatirt. Petrarea vertheidigt sich gegen den Ver- 

dacht, als ob er von Dante eine geringsehatzige Meinung hege. 

XXII, 2 Statim te digresso [Linterno an der Adda, Oktober 1359]. 

Petrarea bittet Boccaccio, dass er einige Stellen seiner (Petr.’s) 

Eklogen corrigiren mdchte, da dieselben unbeabsichtigte An- 

klange an Virgil und Ovid aufwiesen. XXIII, 19 Anno exacto 

post discessum tuum. Pavia, 28. Oktober [1365]. Ueber den 

jungen Ravennaten (vgl. Bd. I, p. 366if.); uber das Wesen 

der Imitation und des Plagiates. (Zahl der sammtliehen an 

Boccaccio gerichteten Epp. fam.: 10). 

B. Epistolae de rebus senilibus. I, 5 Magnis me 

monstris implevit. Padua, 28. Mai [1362]. Petrarea trostet Boccac¬ 

cio iiber die unheimlicbe Prophezeihung des Gioachino Ciani(vgl. 

Bd. I, S. 359 if.). II, 1 Aut tacere oportuit aut latere. Venedig, 

13. Marz [1363]. Petrarea vertheidigt sich gegen die Kritik, 

welche ilorentiner Kunstrichter an seinen Dichtungen geiibt 

hatten. Ill, I Praesentiam tuam animo meo. Venedig, 7 Sept. 

[1363]. Petrarea beklagt den Tod Lelio’s und Nelli’s; er ladet 

Boccaccio ein, wieder nach Venedig zu kommen, wo derselbe 

kurz vorher einige Monate sich aufgehalten hatte. Ill, 2 Casus 

nostros scisti non dubito. Venedig, 20. Sept. [1363]. Petrarea 

erkundigt sich besorgt nach des Freundes Beiinden, da ja das 

WUthen der Pest Anlass zu den schlimmsten Befurchtungen 

gebe. Ill, 5 Satis superque tacuimus. Vollig undatirt [1365?]. 

Petrarea klagt, dass er ah einer lastigen Kratze leide. Ill, 6 Dum 
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nihil serium quod. Venedig; 1. Mto [1365?]. Ueber Leonzio 

Pilato und dessen Homerilbersetzung. V, 1 Fecisti optime qui 

quando oculis. Pavia, 14. December [1365], Beschreibung der 

, Stadt Pavia; iiber das Buch ,de vita solitaria‘; iiber Pilato’s 

Homerilbersetzung. V, 2 Habeo tibi aliquid dicere. Venedig, 

28. August [1366?]. Petrarca tadelt Boccaccio, dass er an seiner 

Dichterbegabung gezweifelt und seine Jugendgedichte verbrannt 

habe. V, 3 Meum tibi consilium. Pavia, 10. December [1366?]. 

Invective gegen die Aerzte; iiber Leonzio Pilato. VI, 1 Tres 

ingentes epistolas. Venedig, 25. Januar [1365]. Ueber den 

Tod des Leonzio Pilato. VI, 2 Animadverti ex litteris tuis. Un- 

datirt [1365]. Petrarca erklart, ofterer Ortswechsel sei ihm 

Bediirfniss; er zeigt an, dass er die Homerilbersetzung erhalten 

habe. VHI, 1 Mos est iuvenum annis. Pavia, 20. Juli 1366. 

Ueber das Vorurtheil, dass das 63. Lebensjahr ein unheilvolles 

sei. VHI, 8 Annus est hodie et. Pavia, 20. Juli 1367. Petrarca 

meldet dem Freund, dass er das gefilrchtete 63. Lebensjahr 

gliicklich beendet habe. XV, 8 Potes mirari utinam non etiam. 

Undatirt [1368 Oder 1373]. Petrarca entschuldigt sich wegen 

seines langen Schweigens und dankt Boccaccio, dass er ihn gegen 

die Angriffe derjenigen vertheidige, die ihn ftir einen unwissenden 

Menschen erklaren wollten. XVII, 1 Ad litteras tuas nihil 

respondere. Undatirt [1373?]. Petrarca erklart, er kbnne dem 

Rathe Boccaccio’s, sich zu schonen und Ruhe zu gonnen, nicht 

folgen, sondern werde arbeiten, so lange er dessen irgend fahig sei. 

XVH, 2 Epistola status tui nuntia. Padua, 28. April [1373?]. 

Weitere Ausfiihrung des im vorhergehenden Briefe besprochenen 

Thema’s. — Petrarca trostet Boccaccio iiber die Armuth. XVH, 

3 Librum tuum quern. Euganeische Hugel, 4. Juni 1373. Pe¬ 

trarca iibersendet Boccaccio dieUebersetzung der Griseldanovelle. 

(Zahl der sammtlichen an Boccaccio gerichteten Epp. sen.: 17). 

C. Variarum epistola 25 lucundum negotium tuae. 

In den Ausgaben ist die zweite (mit „Arsit amor tui“ beginnende) 
Halfte dieser Epistel als selbstandiger Brief gedruckt. Fracassetti bat in 
seiner Uebersetzung den wabren Sacbverbalt erkannt und beide Episteln 
in eine zusammengezogen. 
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Mailand, 18. August [1360]; Petrarca legt die Gruiide dar, wes- 

lialb er in Mailand verweile; er berichtet, wie ein Cicerocodex 

ihn am Beine beschadigt babe; er spricbt iiber die Homerilber- 

setzung des Leonzio Pilato. (Gesammtzabl der an Boccaccio 

gericbteten lat. Prosabriefe: 28.) 

D. Epistolae poeticae. lib. Ill, ep. 17. (40 VV.). 

Petrarca klagt dariiber, dass seine Dicbtungen so popular ge- 

worden seien, und betbeuert, sein Wunsch sei immer gewesen, 

nur den wenigen Gebildeten zu gefallen. (Gesammtzabl aller 

von Petrarca an Boccaccio gericbteten Briefe: 29)^). 

Man ersiebt leicbt, welcb’ kostbarer Schatz diese Episteln 

Petrarca’s sowol an sich, als auch namentlich fiir die Biographie 

Boccaccio’s sind. In letzterer Hinsicht bleibt aber ein Doppeltes 

zu beklagen. Einmal, dass Petrarca in alien Briefen weit mehr 

von sich selbst, als von Boccaccio spricbt, und sodann, dass die 

Keihe der Briefe erst mit dem Jahre 1350 beginnt und also 

sicb nur auf die spatere Halfte des Lebens Boccaccio’s beziebt. 

Boccaccio’s altester Biograph ist Filippo Villani ^), der sein 

jiingerer Zeitgenosse und (seit 1391) sein zweiter Nacbfolger 

auf dem Lehrstuhle der Dante-Exegese war. In seinem trotz 

aller Mangel fiir die Litteraturgeschicbte der Frilhrenaissance 

so iiberaus werthvollen Werke „de civitatis Florentiae famosis 

civibus“^) hat er an dritter Stelle auch Boccaccio eine „Vita“ 

0 In dem „Florenz, 30. Juni“ an Petrarca gericbteten Briefe (p. 123— 
129 b. Corazz.) klagt Bocc., dass er nicbt alle Episteln, die Petr, an ihn ge- 
schrieben, empfangen babe und bezeicbnet vier derselben naber. Da Petr, 
indessen Abscbriften seiner Briefe zu nebmen pflegte, so sind uns aucb 
diese Episteln erbalten (es sind Earn. XVIII, 3, XXI, 15, Sen. Ill, 1 u. 
VIII, 8). Nicbtsdestoweniger sind obne Zweifel viele Briefe Petrarca’s 
— namlicb alle, welcbe dieser zwar gescbrieben, aber nicbt der Erbaltung 

fiir wertb eracbtet bat — verloren. 
2) Vgl. iiber ibn Tiraboscbi, t. V 1. II, c. 15 u. 16 u. 1. Ill, c. 4. 

Herausgegeben von G. C. Galletti (Florentiae 1844 u. 47). Das 
Leben Boccaccio’s aucb abgedruckt in Baldelli’s Ausg. der „Rime“. (Li¬ 
vorno 1802) und dann wiederbolt im 16. Bde. der Opere volg. ed. Moutier, 
p. 26—30. — Von Villani’s Werk existirt aucb eine alte ital. Uebersetzung 

(„Vite d’ uomini illustri fiorentini“), die lange Zeit als Original betracbtet 
wurde (berausg. mit reicbbaltigen Noten von Mazzuccbelli. Venedig 1747, 
abgedruckt aucb in den Gesammtausgaben der Cbroniken der Villani von 
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gewidmet. Aber freilieh ist dieses, scbon an sich wenig um- 

fangreiehe Capitel des Buches nur in sehr beschranktem Sinne 

eine Biograpbie zu nennen, denn in Wahrheit ist es ein mit 
einigen biographisclien Notizen verbramter Panegyrikus, der 

uberdies in einem unangenehm schwulstigen Styl abgefasst ist. 

Von Boccaccio’s Lebensumstanden erfahren wir daraus herzlicb 

wenig, nicht einmal soviel, als obne sonderliche Miihe aus den 

Werken Boccaccio’s selbst entnommen werden kann. Die Be- 

deutung Boccaccio’s als italienischer Dichter wird von dem 
Biographen, der nur die lateinischen Schriften aufzahlt, voll- 

standig ignorirt — ein merkwiirdiges Beispiel dafiir, wie ein- 

seitig und wie unvollkommen oft ein grosser Mann gerade von 
f 

seinen Zeitgenossen beurtheilt wird. 
Diese ausserste Mangelhaftigkeit der Villani’schen Bio- 

graphie darf ja nun gewiss mit vollem Kechte tief beklagt 
werden, niehtsdestoweniger glauben wir, dass Villani den 

herben Tadel, mit welchem man ihn oft uberschiittet hat, nicht 

verdient. Sein Yerfahren muss eben aus dem Geiste seiner 
Zeit heraus erklart werden. Ein schaffenskraftiges und schaffens- 

lustiges Zeitalter, wie es dasjenige der Fruhrenaissance im 
hochsten Grade war, besitzt eben geringen Beruf zur biographi- 

schen Geschichtssehreibung und noeh geringere Befahigung zu 

objective!- Beurtheilung der Vergangenheit wie der unmittelbaren 

Gegenwart. In einer solcheri Zeit drangt Alles vorwarts, schaut 
ahnungsvoll und mit freudiger Erwartung in die Zukunft, von 

welcher man kostliche Gaben erhofft; man mag sich nicht mit 

dem beschaftigen, was war, noch mit dem, was augenblicklich 

ist, denn die Vergangenheit, in Sonderheit die nachstliegende, 

erscheint der Betrachtung unwerth und die Gegenwart klein- 

lich, man misst Alles mit einem idealen Maassstabe und bei 

solcher Messung wird das real Vorhandene tief herabgedriiekt. 

Aueh ist noch Folgendes zu erwagen. Wurde von dem ilalie- 

Moutier, Florenz 1823 und von der Sezione letterario - artistica des Lloyd 

zu Triest 1858.). 
1) Natiirlicli sind aber Ausnabmefalle denkbar und nacbweisbar, 

z. B. Boccaccio selbst, als er Dante’s Leben scbrieb. 
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nisehen Di cht er Boccaccio abstrahirt—und die Friihrenaissance 

abstrahirte eben consequent von den Productionen in der Vulgar- 

sprache, selbst Petrarca und Boccaccio, namentlich der erstere, 

handelten so Oder gaben sich doch den Anschein so zu handeln —, 

so blieb nur der Humanist, der Gelehrte Boccaccio ilbrig, 

dieser aber musste neben der Riesengestalt des von den Zeit- 

genossen vergotterten Petrarca verbaltnissmassig klein und un- 

bedeutend erscheinen: schrieb er doch kein so zierliches und 

klangvolles Latein, hatte er doch keine „Africa“ gedichtet und 

hatte er doch keine Dichterkrone empfangen. In den Augen 

der humanistisch gebildeten Zeitgenossen war Boccaccio eben 

nur einer der vielen Trabanten, welche von Petrarca’s leuch- 

tendem Centralgestirne ihr Licht empfingen, und Boccaccio selbst 

hat sich nicht anders betrachtet, denn stets hat er zu Petrarca 

emporgeschaut wie zu einem unerreichbaren Ideale. Was 

Wunder also, wenn die Zeitgenossen nicht sonderlichen Anlass 

zu haben glaubten, sich urn seine Personlichkeit und Lebens- 

umstande zu bekilmmern? 
Villani hat nun in den folgenden Jahrhunderten zahlreiche 

Nachfolger gefunden^): Domenico di Bandino (gest. ca. 1415 2), 
Giannozzo Manetti (14. Jahrh.)^), Girolamo Squarciafico 

(15. Jahrh.) ^), Siccone Polentone (15. Jahrh.) ^), Francesco Sanso¬ 

vino (16. Jahrh.) 6), Gius. Betussi u. A. Man urtheilt indessen 

keineswegs zu hart, wenn man alle diese Biographien einfach 

als werthlos bezeichnet, denn sie bieten Nichts, als kargliche 

Notizen, welche uberdies, soweit sie nicht (was allerdings meist 

1) Vgl. die AufzaUung derselben b. Manni, p. 2 — 5. Melius, Vit. 
Ambr. Trav. p. 274 ff., Baldelli, Vita di Giov. Boccacci (Firenze 1806), 

p. XLIf., Corazzini, p. CVII. 
Abgedruckt in Baldelli’s Ausg. der Rime und in den 0pp. Volg. 

XVI, p. 31 f., auch b. Melius 1. c. 
«) b. Mehus, specim. hist. litt. flor. (Florenz 1747) p. 71. 
^) Vor den Ausgaben des Filocolo Venedig 1472, Mailand 1476 und 

Venedig 1488. 
Nicht gedruckt, handschriftlich z. B. im cod. Riccard. no. 121. 

®) Vor der Ausgabe des Decamerone. Venedig 1548. 
’) Vor der ital. Uebersetzung der Gottergenealogien. Vinegia 1547. 
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der Fall) Boccaccio^s Werken selbst entnommen sind, haufig 
sehr zweifelhafter Art sind. ‘ Nirgends ist in ihnen auch nur 

der Versuch gemacht worden, mit kritischer Benutzung des 

gesammten vorhandenen Materiales eine wirkliche Biographie 

zu schreiben. Es ware bei soldier Sachlage vbllig nutzlos, 

sich bei der Betrachtung dieser elenden Vitae aufzuhalten oder 

sie gar zum Gegenstande kiitisclier Untersuchungen machen 

zu wollen ^). Die verhaltnissmassig besten Biographien sind die- 

jenigen Sansovino’s und Betussi’s dock wie durftig sind auch 

diese, welch’ lilckenhaftes und schiefes Bild geben auch sie von 

Boccaccio’s Leben und Wirkenl 

Der erste dieses Naniens werthe Biograph Boccaccio’s ist 

Domenico Maria Manni, der im ersten Theil seiner hochver- 

dienstlichen „Istoria del Decamerone“ (Florenz 1742) zuerst 

eine urkundliche Geschichte des Lebens und der Werke Boccac¬ 

cio’s gegeben hat. Manni’s wiirdiger Nachfolger war Giov. 

Battista Baldelli, dessen „Vita di Giov. Boccacci“ (Florenz 

1806) noch immer als das beste Buch bezeichnet werden muss, 

welches wir iiber Boccaccio’s Leben besitzen. Ausser diesen 

beiden, allerdings vortreiflichen und in manchen Beziehungen 

abschliessenden Werken ist in Italien fur die Biographie Boc¬ 

caccio’s nichts Wesentliches geleistet worden, abgesehen davon, 

dass in den grosseren Litteraturgeschichten natiirlich auch 

Boccaccio’s Lebensgang und seine schriftstellerische Thatigkeit 

mehr Oder weniger ausfuhrlich besprochen worden sind Neuer- 
dings hat Corazzini in der ,Introduzione‘ zu seiner Ausgabe der 

0 Scartazzini hat bei der Besprechung des ersten Bandes dieses 
Werkes (Augsb. Allg. Ztg. 1879, no. 13) es scbwer getadelt, dass wir dies 
in Bezug auf Petrarca zu tbun unterlassen batten, er bat aber damit nur 
seine Unkenntniss des Tbatbestandes verratben. 

Man vgl. namentlicb Tiraboscbi, Storia della Lett. ital. t. V. 1. Ill 
c. 38—44 (t. XI, p. 738—758 der Venetianiscben Ausgabe von 1823) und 
de Sanctis, Storia della lett. ital. (3 a ed. Napoli 1879) t. I, p. 287—356. 
Dass wir A. Bartoli’s wiistes Bucb I primi due secoli della lett. ital. (Mi¬ 
lano 1877ff.) nicbt naber citiren und im Folgenden nicbt beriicksicbtigen, 
wird gewiss Jeder begreiflicb finden, der diese unwissenscbaftlicbe Compi¬ 
lation kennt. 
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Briefe (p. I—CV) versueht, einige dunkle Punkte der Lebens- 

gescbichte Boccaccio’s aufzuhellen, hat indessen bei diesem 

Bemilhen weit mehr guten Willen, als Geschick bewiesen. Er- 

wahnt werde noch, dass man — wahrend man das Gegentheil 

voraussetzen konnte — in Crescimbeni’s grosser „Istoria della 

volgar poesia“ (Rom 1698) uber Boccaccio nur sehr durftige 

Notizen findet (vol. II p. II lib. 3. c. 68). Eine dem gegen- 

wartigen Standpunkte der litterargeschichtlichen Wissenschaft 

entsprechende Darstellung des Lebens und der dichterischen 

und humanistiseben Wirksamkeit Boccaccio’s fehlt den Italienern 

noch immer, wahrend doch Bausteine zu einer solchen sowol 

in den genannten Werken, als auch in zahllosen (zum grossen 

Theile freilich auch werthlosen) Einzelschriften in reicher Fulle 

vorhanden sind. Nothiger freilich, als ein derartiges Werk, 

und sogar die Vorbedingung und Voraussetzung desselben, ist 

eine kritische Ausgabe aller Werke Boccaccio’s. Dass eine 

solche noch immer fehlt und dass man namentlich in Bezug 

auf die lateinischen Schriften immer noch auf die durch und 

durch verwahrlosten und von Fehlern wimmelnden Editionen 

der friiheren Jahrhunderte verwiesen ist, das ist eine sehwer 

begreifliche und fur Italien nicht eben ehrenvolle Thatsache, 

die aber freilich, wie wir sahen (Bd. I, S. 29), auch in Bezug 

auf Petrarca beklagt werden muss. Indessen bei der eifiigen 

Pflege, w^elche gegenwartig die Italiener wieder ihrer alteren 

Litteratur zuwenden, und bei der grossen Zahl ebenso begabter 

wie gelehrter Manner, welche ihre Kraft den litterargeschicht- 

lichen Studien widmen, steht wol zu erwarten, dass die Ehren- 

schuld kritiseher Gesammtausgaben den Manen Petrarca’s und 

Boccaccio’s bald abgetragen werde. 
Wahrend einem Franzosen bekanntlich das bedeutendste 

Werk uber Petrarca verdankt wird, ist, ausser dem Boccaccio 

gewidmeten Abschnitte in Ginguene s „lIistoiie litteraiie 

d’ Italie“ (Paris 1811, t. ni,p. 1 — 135) und einigen geistvollen 

Bemerkungen Gebhart’s in dem Buche „les Origines de la Re¬ 

naissance enltalie“ (Parisl879,p.334-344), in Frankreichniehts 

sonderlich Bemerkenswerthes fiir Boccaccio geleistet woiden. 
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Aus der englisehen Litteratur ist irgend welche hervor- 

ragendere und irgend etwas Neues bietende Erscheinung in Bezug 

auf Boccaccio, unseres Wissens wenigstens, nicbt zu verzeichnen. 

John Addington Symonds bespricht in seinem dickleibigen Bucbe 
jjEenaissance in Italy, the Revival of Learning“ (London 1877, 

P* 87—98) auch Boccaccio, aber in hochst unzulanglicher, 
dilettantischer Weise. 

Indem wir endlich zii der deutschen Litteratur ilbergehen, 

nennen wir zunachst die vortreffliche Biographie Boccaccio’s, 
welche C. Witte — jetzt der ehrwiirdige Altmeister aller derer, 

welche mit der Litteratur des Trecento sich beschaftigen — 

in der Einleitung zu seiner Uebersetzung des Decanierone 

(1. Ausg. Leipzig 1828, 3. Ausg. Leipzig 1859) gegeben hat 

und welche uni so verdienstvoller genannt werden muss, als 

ihr Verfasser unter seinen Landsleuten so gut wie keinen 

Vorganger hatte^). Herzlich unbedeutend ist Bouterweck’s 

Artikel iiber Boccaccio in Ersch und Gruber’s Encyklopadie 
(Sect. I t. XI, p. 116. J. 1824). Die Skizze, welche Ruth in 

seiner „Geschichte der ital. Poesie“ (Leipzig 1844, 1.1, p. 572 

— 592) von Boccaccio’s Leben und Wirken entworfen hat, 

leidet an manchen schiefen Auffassungen und enthalt mehrfache 

schwere Irrthiimer “). Eine Fulle werthvoller und feiner Be- 

merkungen iiber Boccaccio und iiber das Verhaltniss desselben 

zu Petrarca hat G. Voigt in seinem classischen Buche „die 

Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste Jahr- 

hundert des Humanismus“ (Leipzig 1^859, p. 102 — 114) ge¬ 

geben. Ein Meisterwerk litterargeschichtlicher Darstellungs- 

F. Schlegels werthvolle, im Jahre 1801 erscMenene „Nachricht von 
den poetischen Werken des Johannes Boccaccio“ (Charakteristiken und 
Kritiken Bd. II, p. 360 £f.) enthMt fiir die Biographie Boccaccio’s nur 
Weniges. 

Ein geradezu ungeheuerlicher findet sich auf S. 581, wenn behauptet 
wird: „Boccaccio trat (in Folge der Prophezeihung des Ciani) in den Priester- 
stand, wozu ihm der Papst, wegen des Makels seiner Geburt, die Dispen¬ 
sation ertheilen musste, und studirte eifrig die Theologie“. Boccaccio ist 
nie Priester gewesen. Die Legitimationsurkunde, die Snares entdeckt 
haben wollte (vgl. Manni, p. 14), ist vollig apokryph. 
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kunst ist die lichtvolle Charakteristik Boccaccio’s, welche A. Ebert 

in seinem „Handbuch der ital. Nationallitteratur“ (Frankfurt 

a. M., 2. Ausg. 1864, p. 19—24) gezeichnet hat. Inhaltsreich 

und anregend geschrieben ist Feuerlein’s Essay ilber Boccaccio 

in Sybels „Historischer Zeitschrift“ (Bd. 38 [Miinchen 1877], 

p. 231 — 250). Keich an geistvollen Gedanken ist endlich 

H. Hettners Abhandlung liber „Petrarca und Boccaccio als 

Begrilnder der Benaissancebildung“, welche zuerst in der 

„Deutschen Rundschau^ (Bd. II [1874], p. 228—244) erschienen 

und neiierdings in des Verfassers „Italienischen Studien“ 

(Braunschweig 1879, p. 29—51) wieder abgedruckt worden ist. 

Noeh erilbrigt es, der eingehenden Monographie Landau’s 

„Giovanni Boccaccio, sein Leben und seine Werke“ (Stuttgart 

1877) mit einigen Worten zu gedenken. Es ist das eine 

fleissige und gelehrte Arbeit, welche auf viel grilndlicheren 

Studien beruht, als man nach dem ersten Eindrucke, den man 

von ihr empfangt, vermuthen mbchte. Der erste Eindruck 

ist namlich kein giinstiger, hauptsachlich in Folge des gar zu 

bequem und mitunter selbst salopp gehandhabten Styles und 

einer gewissen Gespreiztheit und forcirten Originalitat der 

ganzen Ausdrucksweise, aber, wie gesagt, dringt man tiefer 

in den Inhalt des Buches ein, so gewinnt man bald eine vor- 
theilhaftere Meinung von demselben. Nichtsdestoweniger leidet 

das Buch an einem Grundfehler, der seinen Werth ganz wesent- 

lich schmalert. Es hat seltsamer Weise dem Verfasser, von 

dem man wol ein anderes Veifahren zu erwarten berechtigt 

war — denn Landau ist einer der tuehtigsten Kenner der alt- 

italienischen Litteratur —, gefallen, sich bei der Beurtheilung 

der Werke Boccaccio’s ganz auf den Standpunkt des modernen 

Geschmackes zu stellen, und von diesem Standpunkte aus 

betrachtet, erscheint dann, wie leicht begreiflich, mit wenigen 

Ausnahmen Alles, was Boccaccio geschrieben, als „langweilig“ 

Oder „abgeschmackt“, und Landau macht auch in der That 

von diesen und ahnlichen Epithetis den ausgiebigsten Gebrauch. 

Selbstverstandlich wird bei einer so verkehrten und unwissen- 

schaftlichen Betrachtungsweise eine wirklich litterargeschicht- 
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liche und aesthetische Wiirdigung der Werke Boccaccio’s un- 
moglich gemacht^). — 

Wir beschliessen hiermit unsere Betrachtung der Quellen 

fiir die Biographie Boccaccio’s, urn endlich die Biographie selbst 
zu beginnen 2). 

Es ist charakteristisch fur Scartazzini’s Ansckauung von der Auf- 
gabe der Litteraturgeschichte, wenn er (Augsb. Allg. Ztg. 1879, no. 13), 
Landau’s Buck als ein „mustergultiges“ bezeichnet. 

Es bedarf kaum der Bemerkung, dass wir auf den letzten Seiten 
dieses Capitels keine Boccaccio-Bibliographie, sondern nur eine'Uebersicbt 
der wichtigsten das Leben Boccaccio’s bebandelnden Werke und Schriften 
haben geben wollen. So sind z. B. Scbiick’s Aufsatz iiber Boccaccio’s latei- 
niscbe Schriften (Jabrbb. f. Pbilolog. u. Padag. Bd. 110 [1864], p. 467— 
488) und Samosch’s Essay iiber Bocc. (Ital. u, frz. Satiriker, Berlin 1879, 
p. 1—21) absichtlich oben nicht erwahnt worden. Ebenso werden A. Hor- 
tis’ zahlreiche und hoch verdienstliche Monographien liber Boccaccio, da 
sie sich meist auf die Werke, nicht auf den Lebensgang desselben beziehen, 
erst spater genannt werden. 



Zweites CapiteL 

Kindheit und Jugend. 

Certaldo heisst das Stadtchen im Toscanerlande, das Boc¬ 

caccio als seine eigentliche Heimath betrachtete: hier vermuth- 

lich hat er die Jahre seiner Kindheit durchlebt, hier hat er 

als Mann zu wiederholten Malen sich langere Zeit aufgehalten 

und so manches seiner Werke geschrieben, hier endlich hat 

ihm der Tod die miiden Augen geschlossen. 
Wer von Florenz aus die Heimath der Vorfahren Boccaccio’s 

besuchen will, der kann, wenn er sich der nach Empoli ftthren- 

den und sodann von dort nach Siena sich abzweigenden Eisen- 

bahn bedient, in zwei Stunden dahin gelangen. Die kurze 

Beise bietet reichen Genuss: fiihrt sie doch durch eine der 

lieblichsten und anmuthreichsten Landschaften Toscana’s, so 

dass das entziickte Auge fortwahrend an neuen herrlichen 

Fernsichten sich erfreuen kann. Besonders schdn aber ist die 

Fahrt im Friihling, wenn das Gefilde im Schmuck des jungen 

Laubes prangt und allenthalben iippige Bliithenbilsche ihre 

helleren Farben in das dunklere Griin mischen. 
Es gibt heutigen Tages ein zweifaches Certaldo. Wenige 

Minuten von der Eisenbahnstation entfernt, liegt in der Ebene 

die moderne, erst im Anfange dieses Jahrhunderts entstandene 

Stadt, wenn man eineh Flecken, der hbchstens zweitausend 

Einwohner zahlt, also nennen kann. Hier ist nichts weitei 
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Bemerkenswerthes zu sehen, als etwa ein freundliches, aber 

jedes kunstlerisehen Schmuckes entbehrendes Kathhaus, vor 

welehem seit dem 22. Juni 1879 Boccaccio’s Standbild sich 

erhebt^), und eine unlangst erbaute, noch des Glockenthurms 

ermangelnde Kirche, deren breite Mauermassen leider dem vom 

Bahnhofe Kommenden theilweise die sonst kostliche Aussicht 
verdecken. 

Aus dem modernen Certaldo ftihrt eine gewundene, ziem- 
licb steil ansteigende Strasse empor nach dem alten Certaldo, 

„Castell Certaldo“ oder auch „Hoch-Certaldo“ genannt. Gar 

malerisch liegt der kleine Ort mit seinem epheuumrankten, 

altersgrauen Mauerwerke, wie eine alte Burg, auf dem Gipfel 

eines massig holien Hiigels, weithin in das Land hinausschauend 

und auch selbst von Weitem erschaubar 2). Die Strasse, die 
uns hinaufgefiihrt, miindet in eine ziemlich enge, auf beiden 

Seiten von Hausern und Mauern eingefasste Gasse — noch wenige 

Schritte, und wir stehen vor Boccaccio’s Hause^). Es ist ein 
altes, einstockiges Gebaude von nur zwei Fenstern Front, dem 

zur Seite ein dazu gehoriger Thurm sich erhebt, wie das ja 
bei altitalienischen Hausern so haufig ist. An diesem Thurm 

ist das Wappen der Medici angebracht — die bekannten 
Kugeln, denen man so oft in Florenz begegnet — und da- 

runter best man auf einer Marmorplatte die Inschrift: 

Has olim exiguas coluit Boccaccius aedes, 

nomine qui terras occupat, astra, polum. 

(Dieses bescheidene Hauschen bewohnte einst jener Boccaccio, 
der mit des Namens Ruhm Erde und Himmel erfullt.) 

Wir lassen uns das grosse Hausthor bffnen und treten in 
das Inn ere ein, welches nach langer Verwahrlosung im Jahre 

Ein Werk des wackeren Meisters Augusto.Passaglia. 
Ein Bild des alten Certaldo findet man b. Baldelli, p. 152, ein 

Bild des Boccaccio-Hauses b. Manni, p. 10. Seltsam genug ist es, dass 
Photograpbien des Ortes und Hauses weder in Certaldo noch in Florenz 
zu existiren scheinen, wenigstens hat der Verfasser trotz vielen Nachfragens 
solche nicht auftreiben konnen, 

Eine Beschreibung des Hauses hat Rosellini gegeben in der Anto- 
logia fiorent. 1825, no. LIX. 
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1825 von der damaligen Besitzerin, der Marchesa Carlotta de’ 

Medici nei Lenzoni,. in pietatvollster Weise restaurirt worden 

ist, wie uns auch eine auf der oberen Treppenflur befindliche 
Inschrift meldet^). 

Auf einer schmalen Treppe steigen wir in das obere Stock 

empor — denn das Erdgeschoss enthalt nichts Bemerkens- 

werthes — und gelangen zunachst in ein massig grosses Zimmer, 

welches (und wol mit Recht) als Boccaccio’s Arbeitszimmer 

bezeichnet wird. Die eine Wand desselben ist mit einem von 

Pietro Benvenuti im Auftrage der Marchesa Carlotta de’ Me¬ 

dici gemalten, trefflichen Frescobilde Boccaccio’s geschmiickt. 

Der Dichter ist dargestellt, wie er nachdenklich sinnend, die 

Feder in der rechten Hand haltend, vor einem mit Biichern 

bedeckten Tisch sitzt — so mag in der That Boccaccio manches 

Mai hier gesessen haben! In dem Gemache befindet sich auch 

ein Schrank, in welchem eine kleine Boccaccio-Bibliothek auf- 

gestellt ist und mancherlei Reliquien von Kleidungsstiicken 

u. dgl. aufbewahrt werden. In einer Ecke erblickt man das 

gerettete Bruchstiick jener Marmorplatte, die einst Boccaccio’s 
Grab deckte 2). Eine italienische Wandschrift endlich, rechts 

vom Eingange, verzeichnet die Verdienste der Marchesa Car- 

Aedes 

ab loanne Boccaccio 
habitatas 

Carolotta Medicea Lenzonia 
Anno MDCCCXXV in mancipium adepta 

• ab interitu vindicavit 
et squalore vetustatis tantum amoto 

conclave primum 
modicis omamentis honestavit 

scalam adeuntibus commodiorem extruxit 
Genio loci 

satis per se factum rata 
si sedem 

tanti nominis et literarum altricem 
incolumem posteritati servaret. 

2) Ueber Boccaccio’s Grab und Grabmal werden wir spater sprechen, 
man vgl. aucb de Poveda, del sepolcro di Mess. Giov. Bocc. e di varie 

sue memorie etc. Colle 1827. 
Korting, Boccaccio. ^ 5 
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lotta Lenzoni urn die Ausstattung dieses einst „von Boccaccio 

bewohnten Gemaches“ ^). An dieses Zimmer stosst ein kleineres 

— vermutlilich einst das Schlafgemach Boccaccio’s —, in 

welchem jedoch nichts irgendwie Erwabnenswerthes zu sehen ist. 

Ueber der Thiire, welche beide Zimmer verbindet, befand sich eine 

Qetzt vermauerte, aber noch erkennbare) Wandnische, an welche 

sich eine eigenthiimliche Legende kniipft. „Vor wenigen Jahren“ 

— erzahlt Eosellini auf S. 3 seines oben citirten, 1825 er- 

schienenen Aufsatzes in Briefform — „beschaftigte sich in dem 

kleinen Kaume neben Boccaccio’s Arbeitszimmer eine alte Frau 

mit Weben. Die Erschiitterung, welche das Kasseln und 

Hammern ihrer Maschine in dem alten Gebaude hervor- 

brachte, hatte zur Folge, dass sich ein Stiick von der Mauer 
losloste, welches einer Art Wandschrank als Verschluss gedient 

hatte, und dass aus dieser Oeffnung ein grosses Packet be- 

schriebener Papiere herausfiel. Kannst Du Dir es wol denken? 

die Alte.glaubte ein lobliches und frommes Werk zu 

thun, indem sie diese Papiere den Flammen uberlieferte.“ 

Vorausgesetzt, dass dieser Erzahlung irgend etwas Thatsach- 

liches zu Grunde liegt, was ja immerhin moglich ist, kann man 
leicht vermuthen, dass die unwissende Alte Papiere, vielleicht 

Briefschaften Boccaccio’s verbrannt hat, obwol man freilich 
ehenso gut annehmen konnte, dass erst ein spaterer Besitzer 

des Hauses Eigenthiimer des Packetes gewesen sei. Jedenfalls, 

die Papiere sind rettungslos verloren, und miissig ware es, 

uber das, was sie etwa enthalten haben, nachzugriibeln ^). 

Die Inschrift lautet: 
MDCCCXXV 

Carlotta Lenzoni de’ Medici 
in questa camera abitata dal Boccaccio 

raccolse le op ere di lui 
colloco il titolo del suo distrutto sepolcro 

fece dipinger I’effigie 
dal Cav. Pietro Benvenuti. 

2) de Poveda, a. a. 0. p. 34—44 hat mit grossem Eifer, aber sehr 
schwachen Grunden die Moglichkeit bestritten, dass die Papiere von Boc¬ 
caccio herstammen konnten. 
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Aus dem ersten Stockwerke des Hauses fiihrt eine enge 

und steile Treppe hinauf zu dem Plateau des Thurmes oder 

rich tiger Thurmchens. Von dort aus geniesst man einer kost- 

lichen Aussicht iiber die ganze umliegende Gegend, besonders 

aber iiber das von der Elsa durehflossene Thai. Ruliige, lieb- 

liehe Heiterkeit, ein gewisser traumerischer Ernst ist der vor- 

herrschende Charakter der sich den Blicken darbietenden 

Hiigellandschaft. Man kann es verstehen, dass ein Dicbter 

gern in ihrer Mitte wohnte, und man mag gern glauben, dass, 

als unser Dicbter in seiner Knabenzeit diese anmuthreichen 

Fluren durchwanderte, ihre Schonheit sein filr die Reize der 

Natur so empfangliches Gemiith^) zu poetischem Scliaffen an- 

regte und begeisterte, und es will uns in der That bediinken, 

als sei in Boccaccio’s italienischen Prosawerken, namentlich 

aber im ,Ameto‘, etwas vom Charakter der certaldeser Land- 
schaft wiederzufinden. 

Das Boccaccio-Haus in Certaldo aber wird man nicht ver- 

lassen, ohne auch von ihm, wie von anderen Dichterheimstatten, 

den Eindruck empfangen zu hab'en, dass die Stiitte, an welcher 

ein grosser Mann weilte und wirkte, eine heilige Weihe fur 
alle Zeiten erhalten hat.- 

Diiifen wir Certaldo auch als Boccaccio’s Geburtsort be- 

trachten? Villani’s Angabe „er ist geboren in dem Stadtchen 

Certaldo, das 18 Miglien von der Stadt Flor'enz entfernt ist“ 2) 

kbnnte, scheint es, uns dazu berechtigen. Und doch liegt die 

Sache nicht so einfach, sondern es ist vielmehr die Frage nach 

dem Geburtsorte Boccaccio’s eine sehr verwickelte. 

Gewohnlich nimmt man an, dass Boccaccio als ein Kind 

der Liebe zu Paris geboren sei, wo sein Vater sich nachweis- 

bar im Jahre 1313 aufhielt; er soil „einen ernsten florentiner 

Vgl. iiber diesen Fluss Boccaccio’s Bucb de montibus etc. pars V 
s. V. Elsa. 

Man bedenke, welche Fiille kdstlicher Landscbaftsbilder Boccaccio 
in seinen Werken gezeichnet hat! 

„Natus est in Certaldi oppido, quod octavo ac decimo milliario 
distat ab urbe Florentia“ b. Moutier, t. XVI, p. 26. ^ 
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Kaufmann zum Vater und eine heitere Pariserin zur Mutter“ ge- 

habt haben ^). Ware dem wirklicb so, es liessen sicb mancberlei 

Betracbtungen daran kniipfen. Wurde dann dock balbfranzo* 

siscbes Blut in Boccaccio’s Adern geflossen sein und ware' 

dock dann zu untersuchen, ok und in welchen Beziehungen er 
dadurch in seiner litterarischen Production keeinflusst worden ist. 

Als Beweise fur die Geburt Boccaccio’s in Paris und von 

einer pariser Mutter sind folgende Thatsacken und Umstande vor- 

gekracht worden: 1) Boccaccio gibt im ,Ameto‘ an, dass Fiammet- 

ta’s Mutter aus Gallien stamme (p. 142 ed. Moutier) und dass er 

(Bocc.) selbst nicht weit von deren Gekurtsort geboren und als 

Kind nach Toscana und spater nack Neapel gekoinmen sei 

(p. 148). 2) Es findet sick ebenfalls im ,Ameto‘ (p. 77—82) 
eine in die Geschichte der Emilia eingesckokene Episode, in 

welcher erzahlt wird, wie ein italienischer Kaufmann bei vor- 

ubergehendem Aufenthalte in Paris eine junge Wittwe ver- 

fuhrt und mit ihr einen Sohn erzeugt habe. 3) Boccaccio be- 
richtet, dass sein Vater zur Zeit, als der ungliickliche Gross- 

meister der Tempelherren auf dem Scheiterhaufen starb 

(18. Marz 1313)2), sick in Paris befand^). 4) Der Ueber- 

setzer der Villani’schen Vita gibt ausdriicklich an, dass Boc¬ 

caccio der ausserehelich geborne Sohn einer Pariserin sei^). 

5) Domenico v. Arezzo macht die gleiche Angabe^). 
Es kann in der That den Anschein haben, als seien diese 

Beweise sehr schwerwiegend, indessen unserer Ueberzeugung 

nach ist dies dock keineswegs der Fall, abgesehen allerdings 

1) Landau, a. a. 0. p. 3 (im Anschluss an die Uebersetzung der 
Villani’schen Vita; Landau hat aber den Fehler begangen, das „fu di 
complessione allegra“ auf Boccaccio’s angebliche Mutter, statt auf dessen 

Vater zu beziehen). 
2) Im Marz 1313, nicht, wie man haufig angegeben findet, 1314^ 

wurde Jacques Molay verbrannt, vgl. Havemann, Geschichte des Ausgangs 
des Tempelherrenordens (Stuttgart und Tubingen 1846), p. 293. 

De casib. viror. illustr. lib. IX, c. 10. 
t. II, p. 422 col. 2 der Lloyd-Ausgabe der Villani’schen „Croniche“. 
b. Moutier, t. XVI, p, 31. Domenico fiigt freilich hinzu, dass nach 

Angabe Einiger Boccaccio’s Vater die „iuventula Parisiensis^^ spater ge- 

heirathet habe. 
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von dem ersten, dessen Besprechung wir daher einstweilen 

noeh aussetzen. Gegen die iibrigen aber lasst sich Folgendes 

einwenden: 1) Abgesehen von den oben unter 1 erwahnten 

Stellen des ,Ameto‘ berichtet Boccaccio nie und nirgends 

weder dass er unehelich noch dass er in Paris geboren worden 

sei. Nun konnte man dies allerdings sehr einfach damit er- 

klaren wollen, dass Boccaccio guten Grund gehabt babe, diese 

Thatsachen mbglichst zu verbergen, namentlich die erstere, 

aber nicht die Anhanger der Hypothese von der pariser Ge- 

burt sind es, welche ein solches Argument anwenden durften, 

denn diese meinen ja, dass Boccaccio allerdings im ,Ameto‘ 

Alles erzahlt babe. Aber mag auch Boccaccio iiber das Ausser- 

gewohnlicbe seiner Geburt liaben schweigen wollen, es ist 

schwer denkbar, dass er es immer gekonnt hatte, dass ihm, 

dem so Bedseligen, nie (ausser vielleicht im ,Ameto‘) eine An- 

deutung entscbliipft sein sollte. Jedenfalls stehen wir bier vor 

folgendem Dilemma Oder ricbtiger Trilemma: entweder Boccac¬ 

cio war unebelicb in Paris geboren und bat es im ,Ameto‘ vor 

aller Welt offen bekannt — dann ist nicbt einzuseben, warum er 

sonst jede Andeutung vermieden bat; oder aber er war unebe- 

lich in Paris geboren und bat dies consequent verscbwiegen — 
dann sind aucb die Stellen im ,Ameto‘ anders zu versteben; 

Oder endlicb er war nicbt in Paris und wabrscbeinlicb aucb 

nicbt unebelicb geboren und batte also nicbts zu verscbweigen — 

dann sind natiirlicb die Stellen im ,Ameto‘ ebenfalls anders 

zu versteben. Von diesen drei Annabmen bat wobl, rein fiir 

sicb betracbtet, die dritte die meiste Wabrscbeinlicbkeit fiir 

sicb, wenn sie aucb freilicb nicbt obne Weiteres als rich tig 

betracbtet werden darf. 2) Es zwingt uns absolut Nicbts, die 

in die Erzablung der Emilia eingescbobene Episode von der 

verfubrten und verlassenen pariser Wittwe fur die Gescbicbte 

der Mutter Boccaccio’s zu balten, wobl aber erbeben sicb gegen 

eine derartige Hypotbese die gewicbtigsten Bedenken. Zu- 

nacbst ware es im hocbsten Grade pietatslos, um nicht zu 

sagen frivol von Boccaccio gewesen, den frevelhaften Leicht- 

sinn seines Vaters und die Leicbtglaubigkeit seinei Mutter den 
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Augen des Publikums blosszulegen. Wollte man zur Ent- 

schuldigung dessen etwa sagen, er babe es ja unter dem 
Sehleier einer schwer zu entrathselnden Allegorie getban, so 

bietet sicb sofort die Gegenbemerkung dar, dass, wenn der 

Nachwelt die Entrathselung der Allegorie moglicb gewesen sein 

soil, sie den Zeitgenossen nocb viel eher moglicb sein musste 

Sodann drangt sicb die Frage auf: wober wusste Boccaccio die 

Gescbicbte seiner Mutter? Von seinem Vater docb gewiss nicbt, 

denn der wird sicb wobl gebiitet baben, sie ibm zu erzablen, 

aus eigener Erinnerung aber konnte er sie natiirlicb aucb nicbt 

wissen, und der Annabme, dass er (vorausgesetzt, er batte die 

ersten Lebensjabre in Paris verbracbt) sie von seiner Mutter 

babe erzablen boren, stebt entgegen, dass bericbtet wird, die 

Pariserin sei bald, nacbdem sie von ibrem Liebbaber verlassen 

worden war, gestorben ^). Nun konnte man etwa nocb glauben, 

Boccaccio sei spater einmal, etwa auf Handlungsreisen, niacb 

Paris gekommen — wie ja Betussi dies wirklicb bebauptet — 

und babe dort vielleicbt von miitterlicben Verwandten seiner 

Mutter trauriges Sebicksal erfabren, indessen wir besitzen fiir 

eine solcbe Annabme aucb nicbt den geringsten positiven Be- 

weis, denn des im 16. Jabrbundert lebenden und nicbts weniger 

als zuverlassigen Betussi Aussage kann dafiir nicbt gelten. 
Endlicb ware, wenn man die verfubrte Pariserin fur Boccaccio’s 

Mutter balten will, Boccaccio selbst natiirlicb mit Ibrida, deren 
Sobn, zu identificiren, was grosse Scbwierigkeiten baben wtirde ^), 

namentlicb ware das Verbaltniss zwiscben Ibrida und Emilia 
gar nicbt zu verstehen. Aucb sonst wilrde es nicbt an mancber- 

lei Bedenken fehlen. Wie wollte man es z. B. erklaren, wenn 

gesagt wird, der Jiingling, der spater die Pariserin verfubrte 

— also augeblicb Boccaccio’s Vater—, „sei, ungefabr in der 

1) Man bedenke aucb, dass zur Zeit, als der ,Ameto‘ verfasst ward, 

Boccaccio’s Vater nocb lebte! 
2) p. 80: „la qual cosa non prima senti la sventurata giovane- 

cbiuse gli occbi, e del mondo a lei malfortunoso si rende agli Iddii.“ 
2) In seiner Vita Boccaccio’s (p. 2), welcbe der Uebersetzung der 

Gottergenealogien (Vinegia 1547) vorausgescbickt ist. 
Man sehe, was Ibrida p. 87 von seinem Lebensgange bericbtet. 
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Mitte zwischen Corito (d. i. Fiesole) und dem Lande der Er- 

nahrerin des Eomulus und Triptolemus (!) von einem gemeinen 

Manne, der keinen Ruhm und noch weniger Reichthum besass 

und sich einst aus Noth dem Dienste des Saturn und der 

Ceres liingegeben hatte, und einer rolien Nymphe“ geboren 

worden^)? (Nebenbei bemerkt, wurde Boccaccio an dieser 

Stelle, wenn sie sich auf seinen Vater bezoge, mit einer geradezu 

unglaublichen Impietat von seinen Grossaltern gesprochen 

haben.) — 3) Wenn Boccaccio’s Vater sich am 18. Marz 1313 

in Paris befand, so folgt daraus noch keineswegs, dass Boccac¬ 

cio dort geboren worden sei. Dies wiirde nur dann fest stehen, 

wenn nachgewiesen ware, dass der alte Boccaccio bereits min- 

destens vor dem April 1312 nach Paris gekommen sei, dies 

aber ist eben nicht nachgewiesenEs ist recht wohl denk- 

bar, dass, als der alte Boccaccio nach Paris sich begab — es 

kann dies ja etwa im Febmar 1313 geschehen sein —, sein 

Sohn Giovanni ^bereits, sei es in Certaldo oder in Florenz, ge¬ 

boren war Oder dass doch dessen Geburt in sicherer Aussicht 

stand. 4) Der Angabe der Uebersetzung der Villani’schen 

Vita steht diejenige des lateinischen Originates gegeniiber, 

nach welcher der Dichter des Decamerone „von seinem natur- 

lichen Vater Boccaccius, einem betriebsamen Manne in dem 

Stadtchen Certaldo geboren worden ist (naturali patre Boccac¬ 

cio industrio viro natus est in Certaldi oppido)“. Hierdureh 

wird wenigstens das Eine bezeugt, dass Boccaccio nicht in 

Paris das Licht der Welt erblickt haben kann. Aber sollte 

nicht mindestens aus dem „naturali patre“ die uneheliche 

Geburt des Dichter gefolgert werden miissen? Keineswegs. 

Das Adjectiv „naturalis“ besitzt die Bedeutung „naturlich d. i. 

ausserehelich“ nur in Bezug auf die Kinder, nicht in Bezug auf 

1) p. 78: quasi in mezzo tra Corito e la terra della nutrice di Ro- 
mulo e di Tritolemo, uomo plebeo di nulla fama e di men censo, gia dato 
a^servigi di Saturno e di Cerere per bisogno, e d una rozza ninfa nacque 

un giovinetto etc. 
2) Die betreffende Stelle im Bucb de casibus viror. illustr. IX 10 lautet: 

„(Jacques Molay und seine Genossen starben standbaft) ut aiebat Boccac¬ 
cius vir bonestus et genitor meus, qui se bis testabatur interfuisse rebus“. 
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Aeltern. Man spricht von einem naturalis films, von einer 

naturalis filia, von naturales liberi, aber nie von naturales 

parentes. Es muss also fiir „naturalis pater“ eine andere Er- 

klarung gesucht werden, und diese ist aus dem mittelalter- 

lichen Spracligebrauche heraus leicht zu geben: „naturalis“ 

kann bedeuten „eingeboren“ und auch soviel wie „angeboren, 

recbtmassig, legitim“ (letzteres namentlich als Epitheton zu 

dominus) ^). Villani will demnach entweder sagen, dass der 

alte Boccaccio Giovanni’s recbtmassiger Vater Oder — was 

wahrscheinlicher — dass er in Certaldo einheimisch, von dort 

geblirtig war. 5) Die Angabe des Domenico von Arezzo kann 

fiir besonders gewichtig nicht gehalten werden, da der Ver- 

dacht nahe liegt, er babe dem Uebersetzer der Villani’schen 

Vita nachgescbrieben. Zum Mindesten aber haben wir gar 

keinen Grund, ihn fiir einen unverwertlicben Zeugen zu er- 

klaren. Bemerkt mag noch werden, dass Domenico sich 

wenigstens fiber die Unehelichkeit der Geburt Boccaccio’s nur 
zweifelnd aussert, wenn er sich auch fiir sie auf die „com- 

munior opinio“ beruft. — 

Nicht freilich gegen den Umstand, dass Boccaccio in Paris, 

wohl aber gegen den, dass er ausserehelich geboren sei, spricht 

auch Folgendes. Boccaccio ist nach Allem, was wir wissen, 

durchaus als florentiner Yollbfirger betrachtet und sogar mit 
wichtigen diplomatschen Missionen an hochgestellte Personlich- 

keiten, selbst an den Papst, betraut worden. Es wfirde dies 
gewiss nicht geschehen sein, wenn er mit dem Makel des 

Bastardthums behaftet, wenn er der ausser der Ehe gezeugte 
Sohn einer Auslanderin gewesen ware. Musste doch selbst 

Petrarca, gegen den die bffentliche Meinung gewiss nachsichtig 
war, seine unehelich geborenen Kinder erst vom Papste fiir 

legitim erklaren lassen, ehe der Sohn ein Canonicat erlangen, 

die Tochter eine standesgemasse Ehe eingehen konnte^). 

Vgl. hieriiber Ducange, Gloss, med. et inf. latinitatis, ed. Henscbel 
t. IV (Paris 1845), p. 607 und die dort gegebenen Belegstellen; vgl. aucb 
Corazzini p. XII f. 

2) Vgl. Bd. I, S. 143, de Sade t. II pieces justif. no. 19, Fracassetti 
zu Lett. fam. t. II, p. 256 f. 
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Endlich ist noch Eins zu beriicksichtigen. Dass junge 

Manner, nachdem sie ein Madchen verfiihrt und mit ihr ein 

Kind gezeugt haben, sich des Kindes annehmen und dasselbe 

als das ihre aufziehen, ist erfahrungsgemass eine leider nur 

selten vorkommende Thatsache; dass Boccaccio’s Vater so ge- 

handelt und eine ehrenvolle Ausnahme von der Regel gebildet 

babe, ist moglich, jedoch nicht gerade vorauszusetzen. Wollen 

wir es aber glauben, so erheben sich sofort schwer zu be- 

antwortende Fragen. Wie brackte der Vater Boccaccio’s das 

kleine und bald nach der Geburt mutterlos gewordene Kind 

liber die Alpen? War doch das Reisen damals so ilberaus 

beschwerlich! Wie gestaltete sich das Yerhaltniss des jungen 

Giovanni zu der Gattin seines Vaters, die dieser entweder 

schon geheirathet hatte — denn warum hatte er nicht auch 

als Ehemann in Paris ein unsittliches Yerhaltniss eingehen 

kbnnen? — oder doch spater heirathete? Man inusste er- 

warten, Giovanni habe unter der Missgunst einer Stiefmutter 

zu leiden gehabt — aber nicht die leiseste Andeutung davon 

findet sich in seinen Werken, obwol sich manche Gelegenheit da- 

zu dargeboten haben wiirde. Wie konnte es endlich geschehen, 

dass Giovanni, wenn er ein Bastard war, doch allem Anscheine 

nach gleichen Antheil an der vaterlichen Erbschaft hatte, wie 

sein ehelich geborener Bruder oder Halbbruder Jacopo, und 

dass er sogar Besitzer des Hauses in Certaldo wurde, das 

doch muthmaasslich der alte Stammsitz der Chellini’schen 

Familie war und als soldier besondern Werth haben musste? 

Aus alien diesen Grttnden ist es also im hdchsten Grade 

unwahrscheinlich, dass Boccaccio zu Paris als uneheliches Kind 

geboren worden sei^). 

Vgl. oben S. 70, Anm. 2. 
2) Wenn freilich die Aechtlieit der angeblich von Snares im Archiv 

zu Avignon entdeckten Urkunde, wodurch Boccaccio der einem Unehe- 
licken erforderliche Dispens des Papstes zum Eintritt in den geistlichen 
Stand ertkeilt worden sein soli, nacbzuweisen ware, so stande allerdings 
Boccaccio’s Unehelichkeit ausser Frage. Indessen ist die Existenz einer 
solcken Urkunde (iiber welcbe man vergl. Manni, p. 14 u. 34) iiberhaupt 
kbchst zweifelbaft — denn bereits Baldelli sucMe sie, wie er erzablt 
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Noch aber bleiben die beiden Stellen in der Erzahlung 

der Fiammetta (Ameto, p. 142 u. 148) zu besprechen iibrig. 

An der ersten Stelle ist von Fiammetta’s Vorfabren die 

Eede. Ihr Vater (oder vielmehr ihr Pseudovater) war — so 

wird erzahlt — Herr von Aquino, der Geburtsstadt Juvenals, 

und nahm am neapolitanischen Hole eine sehr hohe Stellung 

ein. Der Konig Midas (d. i. Robert) ebrte ihn und seine 

Angehbrigen sehr. Dieser Konig und seine Vorfahren waren 

aus Gallia togata gekommen; von dorther kam auch ein 

junges Madchen, die mehr noch, als durch ihre Schdnheit, 

dureh ihre Sitten des Lobes wurdig war, und wurde des Grafen 

von Aquino Gemahlin^). 
Der Zusammenhang der zweiten Stelle ist folgender. 

Fiammetta erzahlt, wie der in sie verliebte Caleone zu nacht- 

licher Stunde in ihr Schlafgemach eingedrungen sei und, von 

ihr iiber dies kiihne Wagniss zur Rede gesetzt, mit beweg- 

• lichen Worten sie um Liebe angefleht habe. Sie lasst nun 

Caleone seine Rede also beginnen: „0 schbne Frau, einzige 

Gluth meines Herzens, ich, nicht fern von dem Orte geboren, 

von wo Deine Mutter stammte, suchte als Kind die etrurischen 

Reiche auf und aus diesen, in reiferes Alter eingetreten, kam 

ich hierher“ ^). 
Durch diese Stellen wird zweifellos ausgesagt, dass 

Fiammetta’s Mutter, die Gemahlin des Grafen von Aquino, aus 
Gallia togata stammte, und dass dieselbe Landschaft oder doch 

eine ihr unmittelbar benachbarte auch die Heimath Caleone’s 
war. Jede andere Deutung ist einfach unmoglich^). Wenn 

(p. 164 f.), vergebens in Avignon, und sodann steben der Annahme, Boc¬ 
caccio sei jemals in den geistlicben Stand eingetreten, die gewicbtigsten Be- 
denken entgegen. 

Egli (Mida) e’ suoi predecessori venuti della togata Gallia, molto 
onorando costoro (den*^Grafen von Aquino und dessen Angehorige), una 
nobile giovane venuta di quelle parti,.per isposa si congiunse al padre 
mio (dem Grafen von Aquino). 

0 bella donna, unico fuoco della mia mente, io nato non molto 
lontano al luogo donde trasse origine la tua madre, fanciullo cercai i regni 
etrurii e di quelli, in pin ferma eta venuto, qui venni. 

Diejenige, die Corazzini giebt (p. IX), ist vollstandig sinnlos und 
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nun angenommen werden diiiite, dass das, was Caleone uber 

sein Geburtsland aussagt, fur Boccaccio Geltung besitze, so 

ware damit allerdings so ziemlich unwiderleglich bewiesen, dass 

Boccaccio in Frankreich geboren wurde. Fine kleine Schwierig- 

keit wiirde allerdings noch ubrig bleiben. Das Heimathland 

der angiovinischen Kdnige Neapels ist bekanntlich die Provence, 

liber welche ja auch Konig Eobert noch als Graf herrschte; 

„Gallia togata“ aber bezeichnet Gallia transpadana Oder 

im weiteren Sinne Gallia cisalpina iiberhaupt^), also Ober- 

italien; streng genommen wurde” demnach Boccaccio sagen, 

dass die Angiovinen und Fiammetta’s Mutter niclit aus Frank- 

reich, sondern aus Oberitalien nacli Neapel kamen, und folg- 

lich ware dann auch Caleone’s Geburtsort ebendahin oder doch 

in ein angrenzendes Gebiet zu verlegen. Allein da Boccaccio, 

wie auch gar nicht anders zu erwarten, recht wohl wusste,* 

welches das Stammland der Angiovinen war‘'^), so muss man 

doch annehmen, dass er unter Gallia togata das slidliche 

Frankreich (Gallia Narbonensis) verstanden hat, so auffallend 

auch ein derartiger Schnitzer bei einem Manne ist, der gerade 

in der alten Geographie sonst gut bewandert war. 

Dtirfen wir aber nun wirklich den Worten des Caleone 

Geltung fiir Boccaccio zuschreiben und sie als ein Zeugniss fiir 

dessen Geburtsort betrachten? Wir verneinen diese Frage auf 

Grund folgender Erwagung. Dass Boccaccio in der Rede des 

Caleone die Geschichte seiner eigenen Liebe zu Fiammetta 

hat erzahlen wollen, ist zweifellos, aber ebenso zweifellos ist 

auch, dass er nicht einen rein thatsachlichen Bericht gegeben, 

sondern nach Recht und Sitte aller Poeten die Wahrheit mit 

Dichtung gemischt hat, wie er dies spater auch in dem Fiam- 

metta-Romane sicherlich gethan. Wer mochte namentlich 

glauben, dass Boccaccio wirklich, wie er seinen Caleone es 

lasst vermiitlien, dass er die betrefifenden Stellen gar nicbt im Original 

nachgeschlagen. 
Vgl. Pauly, Realencyklopadie etc. t. Ill (Stuttg. 1844), p. 636 f. 

2) Er nennt es (Filocopo t. I p. 3 ed. Moutier): la terra la quale siede 

allato alia mescolata acqua del Rodano e di Sorga. 
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thun lasst, zu nachtlieher Stunde in das Schlafgemach Fiam- 

metta’s, die eine gar vornehme Dame war, eingedrungen sei 

und dort die so ausfuhrlieh erzahlte theatralische Scene auf- 

gefiihrt habe? Solche romantische Abenteuer finden in der 

Wirklichkeit so leicht nicht statt. Offenbar hat der Dichter 

in dieser Erzahlung einmal seiner Phantasie freien Flug ver- 

gonnt und unter ihrer Eingebung etwas erzahlt, was er viel- 

leicht in seiner Liebesraserei geplant und sich lebhaft aus- 

gemalt, aber nimmermehr wirklich ausgefiihrt hat. Vielleicht 

wollte er, indem er von Caleone’s verwegenem Muthe erzahlte, 

der geliebten Fiammetta zeigen, welcher That er in seiner 

Leidenschaft sich fur fahig gehalten habe und sich immer noch 

fur fahig halte, falls sie ihm etwa ihre Gunst entziehe. Wir 

haben es also zum grossen Theile offenbar mit einer Dichtung, 

einer poetischen Fiction zu thun, und schon dies muss uns 

mahnen, dass wir Caleone’s Angabe iiber sein Geburtsland 

nicht ohna Weiteres fiir buchstabliche Wahrheit halten. Es 
ist dann ferner zu beriicksichtigen, dass Boccaccio alle Ur- 

sache hatte, nicht gar zu deutlich zu verrathen, dass er unter 

Caleone sich selbst darstelle. Er schrieb ja den ,Ameto‘ in 

Florenz (oder Certaldo) und musste mit der Moglichkeit 

rechnen, dass das Buch dort rasch bekannt werden konnte, 

wenn er auch nach Kraften dies zu verhiiten sich bemiiht 

haben mag. Wie wurde er sich da blossgestellt, welch’ un- 

gimstigen Urtheilen sich ausgesetzt haben, wenn man ihn so 

leicht im Caleone wieder erkannt hatte! Es liegt demnach 

der Gedanke nahe, dass er irgend etwas that, um sein In¬ 

cognito undurchdringlicher zu machen, dass er den Caleone 

irgend etwas aussagen liess, was auf Boccaccio nicht passte 

und was demnach von diesem den Verdacht abwenden konnte. 

Was war da bequemer, als Caleone’s Geburtsort in das Aus- 

land zu verlegen? Wenn er das that, konnte ja Boccaccio 

denen, die ihn mit Caleone identificiren wollten, einfach ant- 

worten: ich bin ja, wie ihr recht gut wisst, nicht in Frank- 

Den Beweis fiir diese, iibrigens allgemein geglaubte Angabe werden 
wir spater bringen, vorlaufig geniige es, auf Baldelli p. 375 zu verweisen. 
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reich geboren, ich bin nicht als Kind nach Toscana gekommen, 

ieh kann also nicht der Caleone sein'l Wir glauben also, dass 

Caleone’s Angabe iiber seinen Geburtsort absichtlich so ein- 

gerichtet ist, dass sie auf Boccaccio nicht passen konnte. 

Es ist das um so wahrscheinlicher, als man damals (ungefahr im 

Jahre 1340) in Florenz gewiss noch nicht wusste, wer Fiam- 

metta, und wol auch noch nicht, wer Konig Midas sei, und 

dass folglich eine falsche Angabe uber Caleone geniigen konnte, 

um das Errathen der unter den Verstecknamen gemeinten 

Persdnlichkeiten mindestens sehr zu erschweren ^). 

Wir legen demnach den beiden besprochenen Stellen des 

,Ameto^ keine Beweiskraft bei; besitzen sie aber eine solche 

nicht, so fehlt es der Annahme, Boccaccio sei zu Paris ge¬ 

boren, tiberhaupt an einem wirklichen Beweise und sie wird 

ganzlich haltlos. Wie aber — wird man fragen — konnte 

eine solche Annahme tiberhaupt entstehen, und zwar, da be- 

reits der Uebersetzer Villani’s und Domenico von Arezzo sie aus- 

sprachen, schon friihzeitig, fast noch bei Boccaccio’s Lebzeiten, 

entstehen, wenn ihr keine wahre Thatsache zu Grunde lag? 

Hierauf ist einfach zu antworten, wie auch Corazzini (p. VIII) 

bereits gethan hat: man missverstand eben friihzeitig jene 

Stellen des ,Ameto‘ und iibertrug auf Boccaccio, was nur von 

Caleone gait. Das Missverstiindniss konnte um so leichter 

entstehen, als man ja (aus dem Buche de casibus viror. illustr.) 

Will man durchaus daran festhalten, dass Caleone’s Geburtsland das- 
jenige Boccaccio’s sei, so liesse sich vielleicht folgender Hypotbesenbau auf- 
fiihren: 1) Unter Gallia togata ist, wieja eigentlich allein moglich, Oberitalien 
zu verstehen (dann freilicb ware das Heimatbland der Angiovinen ungenau 
angegeben, aber obne die Annabme eines Scbnitzers gebt es nun einmal nicht 
ab). 2) Fiammetta’s Mutter stammte aus Oberitalien (da uns alle positiven 
Angaben iiber diese Frau fehlen, so konnen wir sie ebenso gut in Oberitalien' 
wie in Frankreich geboren sein lassen). 3) Caleone-Boccaccio wurde nicht 
weit von Oberitalien, sei es in Certaldo sei es in Florenz, geboren. 
4) Caleone-Boccaccio suchte als Kind die etrurischen Reiche nicht auf 
(cercai), sondern durchwanderte dieselben, schweifte in ihnen umher, denn 
auch dies kann ,cercare‘ bedeuten (vgl. Diez, Etymol. Worterb. 4. Ausg. 
p. 65). Es ware dann an die Geschaftsreisen zu denken, die Boccaccio als 

junger Mensch gemacht hat. 
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wusste, dass Boccaccio’s Vater im Geburtsjahr Giovanni’s wirk- 

lich in Paris gewesen war. Was lag da naher, als zu glauben, 

Boccaccio rniisse dort geboren worden sein, imd zwar — da 

man ja leicht wissen konnte, dass der alte Boccaccio ohne 

seine Gattin in der franzosischen Hauptstadt sich befunden 
hatte — als ein Kind verbotener Liebe? Es muss ja auch 

beriicksichtigt werden, dass die Menschen gerade das am 

meisten zu glauben geneigt sind, was recht ungewohnlich und 
abenteuerlich ist. 

Wenn Paris auf die Ehre, Boccaccio’s Geburtsort zu sein, 
keinen begrundeten Anspruch besitzt, so konnen einen solchen 

iiberhaupt nur Certaldo und Florenz erheben. Welche Ent- 
scheidung werden wir bier zu treffen haben? 

Zu Gunsten Certaldo’s sprechen folgende Thatsachen: 
1) Certaldo ist, soviel wir wissen, die Heimath der Chellini’schen 

Familie; Boccaccio’s Vater besass dort ein Haus, das sich 

nach seinem Tode auf Giovanni vererbte. 2) Boccaccio hat 

sich haufig nach Certaldo benannt, selbst auch da, wo es auf 

eine juristisch genaue Bezeichnung seiner Personlichkeit an- 
kam, wie z. B. in seinem Testamente i). 3) Villani nennt (im 

lat. Originale) ausdriicklich Certaldo als Geburtsort Boccaccio’s. 
Hiergegen lasst sich aber einwenden: 1) Wenn auch 

Certaldo die Heimath der Chellini’schen Familie war, so folgt 

daraus doch noch keineswegs, dass Boccaccio dort geboren sein 
rniisse. 2) Wenn Boccaccio sich nach Certaldo nannte, so war 

er dazu auch dadurch berechtigt, dass er dort ansassig war 

und ein Grundstiick besass. Uebrigens war „Johannes de 

Certaldo" eine weit deutlichere und individualisirendere Be¬ 
zeichnung, als etwa „ Johannes Florentinus“. Die letztere kam 

sehr wahrscheinlich zahlreichen Persdnlichkeiten zu — gab es 
doch sicherlich in Florenz viele Johannes —, wahrend bei der 

eisteren Boccaccio entweder gar keine Oder doch nur wenige 

Concurrenten haben mochte. 3) Es ware sehr erklarlich, wenn 
Villani eine falsche Angabe gemacht hatte. Er wusste, dass — —- ^ 

b. Corazz., p. 426: Joannes olim Boccaccii de Certaldo Vallis Elsae 
comitatus Florentiae. Man vgl. auch die Grabscbrift. 
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die Chellini’sche Familie aus Certaldo stammte, dass Boc¬ 

caccio selbst dort ein Haus besass und dort gestorben war, 

wie leicht konnte er da als selbstverstandlich annehmen, er 

miisse auch dort geboren worden sein! 

Ein positives Zeugniss aber dafiir, dass Certaldo des 

Dichters Geburtsort nicht gewesen sein kann, besitzen wir 

jedenfalls in den Worten, mit denen er in seinem Buche „de 

montibus, silvis etc.“ diesen Ort bespricht: „rechts von der 

Elsa liegt auf einem massig hohen Hugel Certaldo, ein altes 

Castell, dessen ich gern gedenke, da es der Wohnsitz und die 

Heimathstatte meiner Vorfahren war, bevor sie Florenz als 

Burger aufnahm“ ^). So konnte er aber unmbglich schreiben, 

wenn er selbst in Certaldo geboren war. Und dies Bedenken 

wird selbst durch das Zeugniss des Epitaphiums nicht aufgewogen. 

Es bleiben nun noch die Momente zu erbrtern ilbrig, welche 

fur die Annahme von Florenz als Geburtsort geltend gemacht 

werden konnen; es sind folgende: 1) Boccaccio nennt mehr- 

fach Florenz seine Vaterstadt, so z. B. in seinem eben citirten 

Werke iiber die Berge etc.; er beginnt darin die Auf- 

zahlung der Fliisse mit dem Arno, nicht weil diesem nach der 

alphabetischen Ordnung die erste Stelle gebiihre, sondern 

„weil er der Fluss seiner Vaterstadt und ihm vor alien andern 

von der Kindheit an bekannt sei“ In dem Briefe an Fran¬ 

cesco da Brossano klagt er (p. 378 b. Corazz.), er sei so 

krank und leidend, dass er an Keisen nicht denken kdnne und 

nur unter grossen Beschwerden sich aus seiner Vaterstadt nach 

Certaldo, der Heimath seiner Ahnen, zu schleppen vermocht 

habe ^). Und in eben dieser Epistel sagt er ferner (p. 379): „Ich, 

der Florentine!*, beneide (um Petrarca’s widen) Arqu^“. 2) Es 

ist nachweisbar, dass Boccaccio’s Vater mindestens vom Jahre 

(Elsa) cum oppida plura hinc inde labens videat, a dextro modico 
elatum tumulo Certaldum, vetus castellum, linquit, cuius ego libens memo- 
riam celebro, sedes et natale solum maiorum meorum fuit, antequam illos 

susciperet Florentia cives. 
2) Quia patriae flumen sit et mibi ante alios omnes ab ipsa infantia 

cognitus. 
Vix usque in avitum Certaldi agrum-deductus e patria sum. 
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1314 ab in Florenz wohnte, obne allerdings seine Ansassigkeit 

in Certaldo aufzugeben ^). 3) In dem Sonette, welches Gio¬ 

vanni Acquettini an Boccaccio gerichtet hat oder doch ge- 

richtet haben solP), lasst dieser Boccaccio von sich sagen: 

„Geboren ward ich am Pozzo Toscanelli in Florenz, auswarts 

.liege ich in Certaldo begraben“. Es ist hierbei ziemlich gleich- 

gultig, ob dies Sonett wirklich von Acquettini oder irgend einem 

anderen Dichter des ausgehenden 14. Jahrhunderts verfasst 

worden sei, denn jedenfalls konnte der Verfasser iiber Boccac¬ 
cio’s Geburtsort gut unterrichtet sein. 

Wir glauben, dass auf Grund der angefiihrten schwer- 

wiegenden Thatsachen unbedingt Florenz fiir Boccaccio’s Ge¬ 

burtsort zu halten ist, und wir vermdgen nicht abzusehen, 

welch’ triftiger Einwand nun noch gegen diese Annahme er- 

hoben werden konnte. Wo nun in Florenz das Geburtshaus 

des Dichters zu suchen sei, lasst sich mit absoluter Bestimmt- 

heit allerdings nicht sagen, indessen hat die Angabe Acquet- 

tini’s, dass es am Pozzo Toscanelli 3) gestanden habe, doch 

grosse Wahrscheinlichkeit fiir sich, da wir wissen, dass Boc¬ 

caccio’s Vater in dem betreffenden Stadttheile ein Haus be- 
sass (vgl. Manni, p. 10 u. unten S. 83). 

War die Bestimmung des Geburtsortes Boccaccio’s eine 

schwierige, so ist diejenige des Geburtsjahres urn so leichter. 

Nach einer ausdriicklichen Angabe Petrarca’s namlich^), 

der sich wieder auf eine Aussage Boccaccio’s selbst be- 

ruft — freilich mit der (indessen doch gewiss nur scherz- 
haft gemeinten) Verwahrung, dass Boccaccio nicht etwa 

aus Eitelkeit sein Alter zu niedrig angegeben habe —, 

Hieriiber vgl. welter unten S. 83. 
Abgedruckt z. B. b. Corazzini, p. 485. Ueber Acquettini vgl. Cres- 

cimbeni, a. a. 0. vol II p. 2 lib. 4. c. LXXIX p. 199 und Baldelli zu den 
Rime Boccaccio’s (b. Moutier XVI, p. 159 f.). Bedenklich ist allerdings, dass 
der Sonettist Boccaccio von Kaiser Karl IV. gekront worden sein lasst. 

Der Pozzo Toscanelli befand sich auf dem linken Arno-Ufer im 
Bezirk von S. Felicita in der Nahe der heutigen Via Guicciardini (vgl. 
Manni, p. 9). 

0 Ep. Sen. VIII, 1 sub. fin. 
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war der Dichter des Decamerone neun Jahr jiinger, als der 

Sanger des Canzoniere, und mithin im Jahre 1313 geboren. 

Damit stimmt, wenigstens ungefahr, auch Palmieri’s Angabe 

tiberein, dass Boccaccio 1375 im 62. Jahre seines Alters ge- 

storben sei. Ueber den Geburtstag liisst sich nur so viel 

sagen, dass derselbe etwa in die erste Halfte oder ganz an das 

Ende des Jahres 1313 gefallen sein muss, denn Boccaccio’s 

Vater befand sich, wie wir sahen, urn die Mitte des Marz 1313 

in Paris, und zwar vielleicbt schon seit mehreren Monaten. 

Boccaccio’s Stammbaum lasst sicb bis auf den Urgross- 

vater zurilckfubren ^), ohne dass man jedoch von seinen Vor- 

fahren etwas Weiteres sagen konnte. Es hiess der Urgross- 

vater Bonaiuto, der Grossvater Chellino (d. i. kleiner Michele) 

Der letztere hatte vier Sbhne Francesco, Boccaccio, Vanni und 

Jacopo, von denen der zweite eben Giovanni’s Vater wurde. 

Die Familie war urspriinglich gewiss in Certaldo ansassig, 

wandte sich aber spater — vermutlilich hat schon Bonaiuto 

dies gethan — nach Florenz, ohne indessen ihren certaldeser 

Grundbesitz aufzugeben und zeitweilig auch immer wieder in 

Certaldo lebend, so dass sie strong genommen zwei Gemeinden 

angehorte. Mit dem Wechsel des Wohnortes war gewiss auch 

ein Wechsel des Berufes verbunden: in Certaldo, dem damals 

ganz abgelegenen Flecken, konnen die Chellini kaum etwas 

Anderes, als schlichte Acker-, Wein-. oder Oelbauer gewesen 
sein, in Florenz widmeten sie sich dem Handel. 

Von Boccaccio’s Vater ist wenig zu berichten, und nur 

seinem beriihmten Sohne hat er es zu verdanken, dass sein 

Name nicht langst tiefster Vergessenheit anheimgefallen ist. 

Nach dem einstimmigen Zeugnisse der alten Biographen war 

er Kaufmann, muthmasslich vorwiegend mit dem Getreide- 

handel sich beschaftigend, und er scheint nicht zu den un- 

Chronicon Florent. s. a. 1375 (nach der im Besitz der konigl. 
offentl, Bibl. zu Dresden befindlichen Handschr.). 

2) Vgl. Baldelli, p. 274. 
Nach ihm pflegt die Familie als die der Chellini bezeichnet zu 

werden. 
K or ting, Boccaccio. 6 
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bedeutendsten seiner damaligen Standesgenossen in Florenz 

gehort zu haben ^). Dass er sich eines gewissen Ansehens, 

jedenfalls aber der vollen Achtung bei seinen Mitbiirgern er- 

freute, wird durch die Thatsache bezeugt, dass er, obwol nur 

einer vom Lande eingewanderten Familie angehorig, doch 

wiederholt mit Staatsamtern betraut wurde: im Jahre 1322 

war er Mitglied der Signoria, im Jahre 1345 gehorte er einer 

Commission fiir das Miinzwesen (super moneta cudenda de novo) 

und im Jahre 1347/48 einer solchen fur das stadtische Pro- 

viantwesen (super copia et abundantia grani habenda) an^). 

Schon hierdurch diirfte auch bezeugt werden, dass er ein 

leidlich vermogender Mann war. Und in der That wissen 

wir, dass er nicht bloss in Certaldo, sondern auch in Florenz 

Grundstiicke besass, so verkaufte er im Jahre 1336 Giiter 

(bona), die ihm im Popolo S. Martino eigen waren^), und im 

Jahre 1339 ein Haus, das ihm im Popolo di S. Felicita ge¬ 
horte ^). Auch hat ja Boccaccio von seinem Vater kein un- 

betrachtliches Vermogen ererbt^), zumal nach dem hohen 

Geld worth der damaligen Zeit bemessen, und es ist dabei doch 

noch zu beriicksichtigen, dass der jungere Sohn Jacopo gewiss 

auch einen ungefahr gleichen Antheil erhalten hat. 

Geboren wurde Boccaccio’s Vater vermuthlich in den 

Jahren 1285—1290, denn als er im Jahre 1322 in die Signoria 
eintrat, kann er kein junger Mann mehr gewesen sein. In 

Florenz muss er, sowie sein Bruder Vanni, mindestens seit 
Anfang 1314 seinen bleibenden Wohnsitz genommen haben, 

was naturlich nicht ausschliesst, dass es zeitweilig schon friiher 
geschehen sein oder iiberhaupt immer stattgefunden haben 

kann, denn in einer vom 10. October 1318 datirten Urkunde®) 

fordern die beiden Bruder, eine gewisse Steuer nicht mehr in 

Es sind uns mehrfach Angaben iiber grossere Geschafte und Ge- 
schaftsreisen, die er ausfiihrte, erbalten (vgl. Landau, p. 2, Anm. 1). 

2) Die Belege sebe man b. Manni, p. 12 u. b. Baldelli, p. 272 f. 
Vgl. Manni, p. 12. vgl. auch Corazzini, p. XCIX f. 
Vgl. Manni, p. 10. 
Man sebe Boccaccio’s Testament. 

®) b. Manni, p. 7 f. 
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Certaldo, sondern in Florenz bezahlen zu diirfen, indem sie 

sich darauf berufen, dass sie seit ilber vier Jahren im Bezirk 

von San Piero Maggiore -wohnten. Spater wohnte wenigstens 

der alte Boccaccio im Bezirk von S. Felicita^), nichts aber 

verbietet uns anzunehmen dass er aiich friiher, und zwar 

schon im Jahre 1313, dort gewohnt hat. In S. Felicity mag 

er zunachst ein Haus miethweise innegehabt haben, bevor er 

im Jahre 1314 ein solches in S. Piero Maggiore kiluflich er- 

warb; spater kaufte er dann auch in S. Felicity Grundstiicke, 

die er freilich spater wieder verausserte. So wenigstens 

denken wir uns auf Grund des luckenhaften Urkundenmateriales 

den Gang der Dinge, geben aber gern zu, dass ein zwingen- 

der Beweis fiir die Richtigkeit unserer Annahme nicht erbracht 

werden kann. Wir halten aber daran fest, dass es recht wohl 

denkbar sei, dass Giovanni Boccaccio in einem Hause am 
Pozzo Toscanelli geboren ward. 

Es ist urkundlich nachweisbar, dass Boccaccio’s Vater 

mindestens zweimal verheirathet war, es ist aber sehr mdglich, 

dass den zwei bekannten Ehen eine erste, ilber welche alle 

Angaben fehlen, vorausgegangen sei^). Seine erste uns be- 

kannte Gattin begegnet uns in einer Kaufurkunde vom Jahre 

1337 und wild dort Margherita, Tochter des verstorbenen 

Giandonato de’ Martoli genannt^); ihr Tod diirfte ungefahr 

in das Jahr 1339 Oder 1340 anzusetzen sein — warum, werden 

wir spater zu erortern haben. Der Name der zweiten Gattin 

0 Es ist das der nach Nordosten auslaufende Theil der damaligen 
inneren Stadt ungefahr in der Gegend der heutigen Via di Pinti und der 
Via della Pergola (man'sehe den Plan von Florenz am Ende des 13. Jahrh.’s 
in Witte’s Dante-Forschungen Bd. II, p. X). 

Belege b. Manni, p. 10 u. 13. 
'O Die S. 82 Anm. 6 citirte Urkunde beweist nur, dass der alte Boc¬ 

caccio seit mindestens 1314 steuerpflichtiger Grundbesitzer in Florenz war, 
nicht aber dass er sich um diese Zeit iiberhaupt erst dort niedergelassen 
hatte; er kann recht wohl auch vorher (wenigstens zeitweilig) in Florenz 
gelebt, aber juristisch noch der Commune Certaldo angehort haben. 

0 Boccaccio’s Oheim Jacopo war sogar viermal verheirathet, vgl. 
Manni, p. 13. 

0 Manni, p. 13. 
6* 
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(Bice, Tochter des vevstorbenen Ubaldino di Nepo de’ Bostichi) 

ei’scheint in dem vom 26. Januar 1349 (florentinischen Styles) 

datirten Aktenstiicke, in welchem Boccaccio als Vormund seines 

Binders Oder Halbbruders Jacopo genannt wird. Sie ver- 

heirathete sich wahrscheinlich in den Jahren 1342/43 und ist 

jedenfalls vor 1349 gestorben. Hbchst wahrscheinlich ist sie 

die Mutter Jacopo’s. Giovanni Boccaccio kann natiirlich Bice’s 

Sohn nicht gewesen sein, aber auch dass er — wie Corazzini 

(p. XI) behauptet — derjenige Margherita’s war, ist dock 

sehr fraglich, denn, wenn dies der Fall gewesen ware, miissten 

wir erwarten, dass er seiner Mutter, die ihm dann ja bis etwa 

zu seinem 27. Lebensjahre erhalten geblieben ware, in seinen 

Schriften ofters gedacht hatte. Wir neigen zu der Ansicht, 

dass Boccaccio der Sohn einer ersten, uns unbekannt ge- 

bliebenen Gattin seines Yaters gewesen sei und dass er die 

Mutter sehr friih schon verloren habe, sein Yater dann aber 

langere Zeit Wittwer geblieben sei. Dann wiirde sich auch 

erklaren, wie das Gerede von seiner Unehelichkeit entstehen 

konnte* 

' Der alte Boccaccio ist aller Wahrscheinlichkeit nach Ende 

1348 Oder Anfang 1349, vermuthlich ein Opfer der damals 

grassirenden Pest, als ziemlich betagter Mann gestorben. Schon 

im Anfang der vierziger Jahre schildert ihn Giovanni im 

,Aineto‘ und in der ,Fiammetta‘ als einen Greis. 

Der alte Boccaccio wird von Yillani ein „arbeitsamer (in- 

dustrius)“ Mann genannt, von Domenico d’Arezzo an einer 

Stelle als „scharfsinnig und in Handelsgeschaften scharfblickend 

(acutus et perspicax in mercantiis)“, an einer anderen als ein 

„sehr klug berechnender Kaufmann (sollertissimus mercator)^ 

bezejchnet ; Boccaccio selbst, der, wie wir gleich sehen werden, 

zu seinem Yater nicht im freundlichsten Yerhaltnisse stand, 

kann doch nicht umhin, ihn einen ehrenhaften Mann zu nennen ^). 

Manni, p. 21. 
Erstere Stelle in der oft citirten Vita, letztere b. Mebus, a. a. 0., 

p. 264. 
Boccaccius vir honestus et genitor mens, (de casib. viror. illustr. IX, 10). 
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Es ist also der alte Boccaccio ein tUchtiger und kluger 

Geschaftsmann, aber auch durch und durch ein solcher und 

nichts weiter als ein solcher, gewesen. Fur geistige Interessen 

besass er offenbar keinen Sinn und hohere Bildung achtete er 

hochstens als ein Mittel zum Zwecke des Gelderwerbes. Sich 

ein stattliches Vermogen zu begriinden und allmahlig ein- 

zutreten in die Reibe der grossen fiorentiner Kauflierren, das 

wird das einzige Ziel seines Ehrgeizes gewesen sein, aber 

diesem Ziele hat er sicher auch init rastlosem Fleisse und mit 

Anspannung aller Krafte nachgestrebt. Gewiss hochst niichtern 

und biirgerlich schlicht in seiner Lebensweise und streng gegen 

die eigene Person, mag er auch von seiner Fainilie das Gleiche 

gefordert und das Hauswesen nach den Grundsatzen einer zu- 

weilen iibertriebenen Sparsamkeit geleitet haben. Fine Statte 

froher Behaglichkeit und freundlicher Geselligkeit war das 

Haus des alten Boccaccio sicherlich nicht, und die Gaste waren 

gewiss darin selten, schwiil und driickend mag vielmehr die 

Atmosphare gewesen sein, in welcher man in diesem Hause 

unter dem Regimente des strengen Hausherrn lebte. 
Zwischen einem solchen Vater und einem phantasievollen,' 

dichterisch begabten Sohne war der Conflict so unvermeidlich, 

wie er es immer ist, wenn Menschen ganz verschiedenen 

Charakters in enge Beziehungen zu einander gesetzt werden. 

Der Vater hatte kein Verstandniss fiir des Sohnes ideales 

Streben, und noch weniger wusste der Sohn den in seiner Art 

doch auch ehrenwerthen Realismus und die Gesch^tstuchtigkeit 

des Vaters zu wurdigen. Der Conflict, die innere Entfremdung 

zwischen Beiden musste urn so schroffere und scharfere Form 

annehmen, als allem Anscheine nach keine Gattin und Mutter 

zwischen Vater und Sohn mit ihrer Liebe und Hingebung 

vermittelird eintrat. 
Sich offen aufzulehnen gegen die vaterliche Autoritat und 

ihr wirkliches oder vermeintliches Joch abzuschiitteln, das hat 

der schiichterne Giovanni nie gewagt oder doch erst, als er 

zum Manne herangewachsen im Besitze des vollen Selbst- 

bestimmungsrechtes sich befand; aber gerade dies war das 
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Schlimme und Unheilvolle an dem traurigen Verhaltnisse. 

Wenn der Knabe und Jungling sich ausserlicb des strengen 

Vaters Machtgeboten fUgte, so grollte er ihm urn so tiefer in 

seinem Herzen, und der Groll wurde schliesslich — so scheint 

es wenigstens — zu wirklichem Hass. Das Vaterhaus, in 

welchem sonst ein Sohn sich am wohlsten fiihlt und nach dem 

er sich in der Fremde zurucksehnt als nach der Statte des 

friedlichen Paradieses der Kindheit, fiir Boccaccio war es ein 

verabscheuter Aufenthalt, dem er gern entrann und in den 

zeitweilig zuriickkehren zu miissen, nachdem er ein freieres 

Leben kennen gelernt, ihm als ein schwer zu ertragendes 
Verhangniss erschien. 

Boccaccio’s Groll gegen den Vater hat sich, in nicht eben 

schbner Weise, zu wiederholten Malen in seinen Dichtungen 

Luft gemacht. So im vierzehnten Gesange der „Amorosa Vi- 

sione“^). Unter der Schaar der Habgierigen, die im Goldberge 
herumwiihlen, erblickt der Dichter auch einen Mann, der mit 

scharfen Nageln eifrigst Goldmiinzen zusammenzukratzen bemiiht 
ist, indessen doch nur Weniges sich zu erscharren vermag, dies 

Wenige aber so krampfhaft in der Borse festhalt, dass nicht 
einmal er selbst, geschweige denn ein Anderer davon Genuss 

hat. Er tritt naher heran und erkennt in dem Geizhals Den- 
jenigen, den er „Vater genannt hatte und noch nennt“. 

Eine noch scharfere, zugleich aber auch wirklich er- 
greifende Stelle bietet der Schlussgesang des ,Ameto‘ dar^), 

Hier klagt der Dichter, wie er die schbne Welt der Anmuth 

und holdester Lieblichkeit, edelster Geselligkeit und reichster 

b. Moutier, t. XIV, p. 58: oltre grattando il monte dimorava [ 
con aguta unghia un, ch’al mio parere | in molte volte poco ne levava. | Con 
questo tanto forte quel tenere | in borsa gli vedea ch’appena esso, | non 
ch’altro, alcun ne potea ben avere. ] A1 qual facendom’ io un poco appresso | 
per conoscer chi fosse, apertamente | vidi, che era colui che me stesso | libero 
e lieto avea benignamente | nudrito come figlio, ed io chiamato | aveva lui 
e chiamo mio parente. Seltsam nimmt sich in diesem Zusammenhange das 
„me libero e lieto avea benignamente nudrito come figlio“ aus, es kann 
aber den diisteren Totaleindruck der Stelle nicht abschwachen. 

b. Moutier, t. XV, p. 199. 
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Gedankenfiille, in welcher er mit Ameto gelebt hatte, nun 

verlassen und dahin zuriickkehren miisse, wo Missmuth nur 

und ewiger Trubsinn bause. „Dort laeht man niemals oder 

selten nur; das diistere und stille Haus, das so trtibselige, 

nimmt mich gegen ineinen Willen auf und halt mich fest, 

wo der widerliche und abscheuliche Anblick eines filhl- 

losen, rohen und habgierigen Greises mehr und mehr mit 

Trauer mich beschwert, so dass, wenn man, nachdem man des 

Tages sehones Licht geschaut, zu solcher Behausung zurilck- 

kommt, die genossene Lust zu triiber Bitterniss sich wandelt“ 

Das waren die Gefiihle, mit denen Boccaccio im Vaterhause 

weilte, als er von seinem ersten Aufenthalt in Neapel nach 

Florenz (oder Certaldo) zuriickgekehrt war^)! 
Nahere Angaben iiber die Geschichte seiner Kindheit und 

ersten Jugend macht Boccaccio — wenn wir von der eben be- 

sprochenen Stelle des Ameto und von der gewiss nicht auf 
Boccaccio zu beziehenden Erzahlung der Emilia absehen — nur 

ein einziges Mai, und zwar, wo man sie vielleicht am wenigsten 

erwarten sollte, in den Gottergenealogien (lib. XV, c. 10). Bei 

der Wichtigkeit, welche diese Stelle besitzt, theilen wir sie 

naehstehend in Uebersetzung2) mit: „Mich hat die Natur, 

0 Li non si ride mai se non di rado; | la casa oscura e muta, e 
molto trista j mi ritiene e riceve mal mio grado; | dove la cruda e orribile 
vista I d’ un vecchio freddo, ruvido ed avaro | ognora con affanno pin m’at- 
trista. I Si che I’aver veduto il giorno caro, | e ritomare a cosi fatto 

ostello, I rivolge ben quel dolce in tristo amaro. 
2) Sie lautet im Originale (nacb der Baseler Ausgabe vom J. 1532 

p. 397); Me quidem experientia teste ad poeticas meditationes dispositum 
(natura) ex utero matris eduxit et meo iudicio in hoc natus sum. Satis 
PTn’m memini apposuisse patrem meum a pueritia mea conatus omnes, ut 
negotiator efficerer, meque adolescentiam nondum intrantem arithmetica 
instructum maximo mercatori dedit discipulum, quern penes sex annis nil 
aliud egi, quam non recuperabile tempus invacuum terere. Hinc quoniam 
visum est aliquibus ostendentibus indiciis me aptiorem fore litterarum 
studiis, iussit genitor idem, ut pontificum sanctiones, dives 'exinde futurusj 
auditurus intrarem, et sub praeceptore clarissimo fere tantundem temporis 
incassum etiam laboravi. Fastidiebat haec animus adeo, ut in neutrum 
horum officiorum ,aut praeceptoris doctrina aut genitoris auctoritate, qua 
novis mandatis angebar continue, aut amicorum precibus seu obiurgationi- 
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wie die Erfahrung bestatigt hat, vom Mutterleibe an zu 
dichterisehem Sinnen geneigt erschalfen, und dafiir bin ich 

nach meinem Urtheile geboren worden. Ich erinnere mich 

recht wohl, dass mein Vater von meiner Kindheit an alles 

Mogliche versuchte, um mich zum Kaufmann zu machen, und 

dass er mich, als ich das Junglingsalter noch nicht erreicht 

hatte, aber in der Eechenkunst bereits unterrichtet worden 

war, einem sehr bedeutenden Kaufmanne als Lehrling iibergab, 

bei welchem ich in sechs Jahren nichts Anderes gethan habe, 

als die unwiderbringliche Zeit nutzlos zu vergeuden. Da nun 

einige Anzeichen darauf hindeuteten, dass ich zu wissenschaft- 
lichen Studien befahigter sein wiirde, befahl mein Vater, dass 

ich — um einmal mit den erworbenen Kenntnissen Eeich- 

thiimer erwerben zu kdnnen — das Studium der papstlichen 

Gesetzsammlungen (d. i. des kanonischen Eechtes) begbnne, 

bus inclinari posset: in tantum ilium ad poeticam trahebat affectio. Nec 
ex novo sumpto consilio in poesim animus totis tendebat pedibus, quinim- 
mo a vetustissima dispositione ibat impulsus. Nam satis memor sum, 
nondum ad septimum aetatis annum deveneram, necdum fictiones videram, 
nondum doctores aliquos audiveram, vix prima litterarum elementa cogno- 
veram, et ecce ipsa impellente natura fingendi desiderium affuit, et si 
nullius essent momenti, tamen aliquas fictiunculas edidi, non enim suppete- 
bant tenellae aetati officio tanto vires ingenii. Attamen iam fere maturus 
aetate et mei iuris factus nemine impellente, nemine docente, immo obsi- 
stente patre et studium tale damnante, quod modicum novi poeticae, sua 
sponte sumpsit ingenium eamque summa aviditate secutus sum et praecipua 
cum delectatione auctorum eiusdem libros vidi legique et uti potui intelli- 
gere conatus sum. Et mirabile dictu, cum nondum novissem, quibus seu 
quot pedibus carmen incederet, me etiam pro viribus renitente, quod non¬ 
dum sum, poeta fere a notis omnibus vocatus fui. Nec dubito, dum aetas 
in hoc aptior erat, si aequo genitor tulisset animo, quin inter celebres 
poetas unus evasissem. Verum dum in lucrosas artes primo, inde in lucro- 
sam facultatem ingenium flectere conatur meum, factum est, ut nec nego¬ 
tiator sim nec evaderem canonista et perderem poetam esse conspicuum. 
Cetera facultatum studia, etsi placerent, quoniam non sic impellerent, 
minime sum secutus, vidi tamem sacra volumina, a quibus quoniam annosa 
aetas et tenuitas ingenii dissuasere, destiti, turpissimum ratus senem, ut 
ita loquar, elementarium nova incboare studia, et cunctis indecentissimum 
esse id attentasse, quod minime arbitreris perficere posse. Et ideo cum 
existimem dei beneplacito me in hac vocatione vocatum, in eadem con- 
sistere mens est. 
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und wirklich miihte ich mich unter einem hochberuhmten 

Lehrer ungefahr ebenso lange Zeit (d. b. weitere sechs Jahre) 

erfolglos mit dieser Beschaftigung ab. Ich empfand sowol 

gegen den Handel als auch gegen das Rechtsstudium einen 

derartigen Widerwillen, dass mir weder die Gelehrsamkeit 

meines Lehrers noch die Autoritat des Vaters (die mich mit 

immer neuen Geboten qualte) noch auch die Bitten oder Vor- 

wtirfe der Freunde fur eine der beiden Beschaftigungen Liebe 

beizubringen vermochten: so sehr zog mich meine Neigung zur 

Dichtkunst. Und nicht etwa in Folge eines plotzlichen Ent- 

schlusses wandte ich mich zur Poesie, sondern angeborene An- 

lage trieb mich zu ihr, denn ich erinnere mich wohl, dass ich, 

bevor ich noch sieben Jahre alt geworden war und ehe ich 

noch irgend welche Lehrer gehort und kaum erst die Elemente 

des Wissens erlernt hatte, doch schon von der Natur zum 

Dichten gedrangt ward und einige kleine Dichtungen verfasste. 

die fi-eilich nichts werth waren, da ja in so zartem Alter die 

geistigen Krafte fiir solche Arbeit noch nicht geniigten. Indessen 

als ich fast erwachsen und selbststandig geworden war (fere ma- 

turus aetate et mei iuris factus), da — obwol Niemand mich an- 

trieb, Niemand mich belehrte, vielmehr mein Vater wider- 

strebte und solches Studium verdammte — griff mein Geist, 

wie instinctiv, das Wenige auf, was ich von der Poesie wusste, 

ich gab mich ihr mit grbsster Begier hin, sah und las mit un¬ 

gem einer Freude die Werke ibrer Autoren und versuchte, so 

gut ich eben konnte, sie zu verstehen. Und, wunderbar zii 

sagen, wahrend ich noch nicht wusste, aus welchen oder aus 

wie viel Versfiissen ein Gedicht sich zusammensetzt, wurde ich, 

obschon ich mit alien Kraften mich dagegen wehrte, fast von 

alien Bekannten „Dichter“ genannt, obwol ich auch jetzt noch 

kein Dichter bin. Ich bezweifle aber nicht, dass ich, so lange 

das Alter dazu befahigter war, ein beriihmter Dichter ge¬ 

worden ware, wenn mein Vater die Sache ruhig angesehen 

hatte. Aber da er zuerst zu einem geldbringenden Gewerbe, 

dann zu einem geldbringenden Studium mein Talent zu zwingen 

versucht hat, so ist es geschehen, dass ich weder ein Kauf- 
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mann bin noch ein Kenner des Kirchenrechts wurde und end- 

lich auch die Mbgliehkeit verier, ein hervorragender Dichter 

zu sein. Um die sonstigen gelehrten Studien babe ich mich, 

da sie mir zwar gefielen, aber mich nicht in besonderem Grade 

anlockten, wenig gekiimmert, indessen babe ich die theo- 

logiscben Bucher naher eingesehen, aber freilich, da mir das 

vorgeruckte Alter und die Unzulanglichkeit der Begabung von 

ihnen abriethen, sie wieder liegen lassen, glaubend, dass es 

schimpflich sei, wenn ein Greis, um so zu sagen, neue Ele- 

mentarstudien betreibt, und meinend, es sei fiir Jeden das Aller- 

unschicklichste, etwas in Angriff zu nehmen, von dem er selbst 

nicht glaubt, es vollenden zu konnen. Und da ich nun glaube, 

durch Gottes Rathschluss zii diesem (Dichter-) Berufe berufen 

worden zu sein, so bin ich gesonnen, bei demselben zu ver- 

harren.“ 
Auf Grund dieses interessanten Bruchstuckes einer Selbst- 

biographie vermogen wir zunachst zu constatiren, dass Boc¬ 

caccio natilrliche Anlage und Begabung zur Dichtkunst zu 

besitzen glaubte^). Und darin hatte er gewissRecht: er war, 

wie alle wahren Dichter, ein geborner Dichter. Seine 

Dichtungen sind nicht die Werke einer miihsam erworbenen 
Gelehrsamkeit, eines kunstlich anerzogenen und akademisch 

gemaassregelten Geschmackes, auch nicht die einer gewerbs- 
massig angelernten Versificationsroutine, sondern sie sind die 

freien und originalen Gestaltungen einer reichen, ja iiber- 
reichen, durchweg aus dem Vollen schopfenden Phantasie, 

einer wirklich originalen Dichterbegabung. Abei* mit Unrecht, 
meinen wir, klagt Boccaccio seinen Vater an, ihn verhindert 
zu haben, ein wirklich grosser Dichter zu werden. Er ist doch 

ein solcher geworden und hat das Hochste geleistet, was er 

nach seiner individuellen Begabung eben leisten konnte. 

Boccaccio hebt ausdriicklich hervor, dass er nicht „novo sumpto 
consilio“, sondern „a vetustissima dispositione impulsus“ sich der Poesie 
gewidmet babe, und dementirt dadurcb so nachdriicklich, als man es nur 
wiinscben kann, Villani’s Mabrchen von der am Grabe Yirgils ihm plotzlich 
zu Theil gewordenen Inspiration. 
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Freilich das Ideal, das er sich gestellt zu haben scheint, hat 

er nicht erreicht; er hat ohne Zweifel dem Dichter der ,Di- 

vina Commedia‘ und dSm Verfasser der ,Africa‘ gleich kommen 

wollen. Aber urn das Erstere zu vermogen, mangelte es ihm, 

wie seine ,Aniorosa Visione‘ beweist, an Tiefe und Originalitat 

der Gedanken, und auf das Letztere freiwillig verzichtet zu 

haben, ist fiir seinen Ruhm nur vortheilhaft gewesen, wie 

es auch fiir den Petrarca’s nicht nachtheilig gewesen ware, 

die ,Africa‘ ungeschrieben zu lassen. So schmerzlich es Boc¬ 

caccio auch empfunden haben mag, von den Quellen der 

hoheren Bildung, in gewissem Grade wenigstens, wahrend 

seiner Jugend fern gehalten worden zu sein — in Wahrheit 

ist es fiir seine Entwickelung und seine poetische Leistungs- 

fahigkeit gewiss ein hohes Gltick gewesen. In gelehrten 

Jugendstudien wiirde er, der ja soviel Neigung zu wissen- 

schaftlichen Sammelarbeiten und rein philologisch-historischer 

Beschaftigung besass, ohne Zweifel die Frische der Phantasie, 

die Unmittelbarkeit der dichterischen Auffassung, vielleicht 

selbst auch die Vertrautheit mit und die Liebe zur Vulgar- 

sprache verloren haben, er hatte dann gewiss vorwiegend, wie 

Petrarca, im lateinischen Idiome und in antikisirender Weise 

gedichtet, er wiirde ein gelehrter humanistischer Dichter ge- 

worden sein und als solcher gewiss etwas relativ, aber kaum 

etwas absolut Bedeutendes geschaifen haben. Ein — urn den 

Ausdruck zu brauchen — regelrecht durch die gelehrten 

Schulen gegangener Boccaccio hatte schwerlich den ,Deca- 

merone‘ noch auch den ,Ameto‘ oder die ,Fiainmetta‘ ge- 

schrieben, also gerade die besten seiner Dichterwerke. Ueber 

Boccaccio scheint bei verm ein tlicher Ungunst dieselbe Gunst 

des Geschickes gewaltet zu haben, wie iiber Shakespeare, der 

ja auch zweifellos seine Grosse, zum Theil wenigstens, dem 

Umstande verdankt, dass er einer eigentlich gelehrten Jugend- 

bildung nicht theilhaftig geworden ist. 

Die eben angefuhrten autobiographischen Angaben Boccac¬ 

cio’s sind, obwol hbchst werthvoll fiir die Kenntniss der Ge- 

schichte seiner inneren Entwickelung, doch sehr dlirftig in Be- 
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zug auf den ausseren Lebensgang und bleiben es auch dann 

noch, wenn man mit ihnen die karglichen Nachrichten, welche 

die alten Biographen uberliefern, verbibdet. Und so niiissen 

wir uns in Betreff der Kindheit und Jugend des Dichters mit 

folgender Darstellung begnilgen. 
Der kleine Giovanni wurde, als er das erforderliche Alter 

— etwa das siebente Jahr — erreicht hatte, von seinem Vater 

in die Lateinschule des Grammatikers Giovanni da Strada 

(Vater des spateren gekrdnten Dichters Zanobi da Strada) ge- 

schickt^). Der Unterricht, den der Knabe hier unter der 

Leitung des ziemlich renommirten Lehrers genoss, muss ein ver- 

haltnissmassig recht guter gewesen sein, da Boccaccio trotz 

einer langjahrigen Unterbrechung seiner humanistischen Studien 
Lust und Fahigkeit behielt, dieselben spater wieder erfolgreich 

aufzunehmen. Indessen vollendete der junge Giovanni den 

Schulcursus nicht^). Nicht einen Gelehrten, sondern einen 

tuchtigen Geschaftsmann wollte der Vater aus seinem Sohne 

werden lassen, und so entnahm er ihn der Scliule, um ihn 

einem Kaufmann in die Lehre zu geben. Es mag nun eine 
schwere Zeit fur den heranwachsenden Knaben begonnen 

haben: er, der, wenn auch noch unklar, ganz andere Ideale in 

sich trug, wurde nun zu Arbeiten angehalteu, die ihm in tief- 

ster Seele zuwider sein mussten! er, der bereits nach seinem 

eigenen Gestandnisse den Trieb dichterischen Schaffens machtig 

in sich fuhlte, musste nun mit der Losung kaufmannischer 
Bechenexempel und sonstigen Comptoirarbeiten sich abqualen! 

wie musste er diese Nothwendigkeit als ein driickendes Joch 
empfinden und wie nach der Abschiittelung desselben sich 

1) Villani, p. 27. 
2) Villani 1. 1.: dum puer .... grammaticam non plene didicisset. 

Nach Jannozzo Manetti (b. Manni, p. 16) ware Boccaccio aus der Gram- 
matikschule zunachst in eine Rechenschule gebracht worden, hatte also, 
um so zu sagen, das Gymnasium mit der Bealschule vertauscht (ex ludo 
grammatici circa primae pueritiae suae annos ad scholas arithmetic! iuxta 
florentinam consuetudinem traducitur: inde paucis post annis nondum 
adolescentiam ingressus, ut ipse testatur, cuidam maximo eorura temporum 
mercatori traditur, ut in mercatura erudiretur). 
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sehnen! wie manche Thrane bitteren Unmuthes mag er da 

vergossen haben! 
Und doch sollte, wie ja immer Vortheile mit Nachtheilen 

sicb mischen, auch die Zeit, die er als Handelslehrling ganz 

nutzlos, wie er wabnte, hinbrachte, keineswegs verloren sein, 

sondern vielmehr im hochsten Grade erspriesslich fiir sein 

sptores dichterisches Schaffen. Zwar, was er etwa im Comp- 

toir erlernt, das ist ihm in der That nutzloser Ballast gewesen, 

mit welchem er sich librigens nicht lange herumgeschleppt 

haben wird. Aber er hatte auch nicht immer im Comptoir 

zii weilen, sondern musste, sei es im xVuftrage, sei es in Be- 
gleitung seines Principales, hautige Geschaftsreisen unternehmen. 

Wir wissen nicht, wohin sich diese erstreckten, doch scheint 

es nicht, dass sie etwa nach entlegenen Landern gerichtet ge¬ 

wesen seien, da sich sichere Andeutungen eines, wenn auch 

nur zeitweiligen, Aufenthaltes in solchen aus Boccaccio’s Werken 

nicht nachweisen lassen. Jedenfalls aber lernte Boccaccio auf 

denselben einen grossen Theil Italiens aus eigener Anschauung 

kennen und fand reichliche Gelegenheit, Studien iiber Land 

und Leute anzustellen. Und von dieser Gelegenheit hat der 

kunftige Dichter des Decamerone ohne Zweifel ausgiebigen 

Gebrauch gemacht, denn woher sonst hatte er sich die innige 

Vertrautheit mit dem italienischen Volksleben, die eingehende 

Kenntniss der Sitten und Anschauungsweisen der verschieden- 

sten Stande erwerben konnen, die jede Seite der beruhmten 

Novellensammlung bekundet? wie hatte er es vermocht, die 

prachtigen, ganz offenbar der Natur abgelauschten Charakter- 

kopfe auch der niederen Stande und Berufe, denen wir alient- 

halben im Decamerone begegnen, in alien Einzelheiten, selbst 

in denen der Sprach- und Ausdrucksweise, so lebensvoll zu 

zeichnen, wenn er nicht auch selbst zeitweilig mit dem Volke 

verkehrt und gelebt hatte? Wir diirfen vielleicht noch einen 

Schritt weiter gehen in unseren Annahmen: gar manche No- 

velle, deren Quelle zu ergrunden der Forscher sich jetzt ver- 

gebens miiht, mag, in ihrem Kerne wenigstens, auf Begeben- 

heiten beruhen, welche der reisende Kaufmannslehrling selbst 
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mit erlebte Oder von den betheiligten Personen erzahlen horte. 

Mindestens darf dies fur zweifellos gelten, dass Boccaccio’s 

Neigung und Befahigung zur erzahlenden Prosadichtung durch 

diese Jugendreisen, wenn nicbt geweckt, so doch machtig an- 

geregt ward und dass er auf denselben — freilich nicht etwa 

absichtsvoll und systematisch, sondern, so zu sagen, unbewusst — 

reichen Stoff fUr seine spatere novellistische Production 

sammelte. Ware es dem Biographen uberbaupt verstattet, 
Mer und da Phantasiebilder einzuweben in seine Erzahlung, so 

wiirde die eben angestelite Betrachtung die Versuchung dazu 

nahe legen. Man kdnnte schildern wollen, wie auf einsamer 

Strasse der junge Boccaccio einherreitet, um in irgend welchem 
abgelegenen Landstadtchen des Principals Geschafte zu er- 

ledigen; mehrere Berufsgenossen verschiedenen Alters haben 

sicb zu ibm gesellt; der Weg ist weit und seine Einformigkeit 

wil’d den Beisenden ermudend, da macbt einer aus der Scbaar 

den Vorscblag, man solle sicb der Reise Lange und Bescbwer- 
« 

licbkeit durcb das wecbselweise Erzablen lustiger Gescbicbten 

kiirzen und erleicbtern, freudig wird der Vorscblag angenom- 

men, und in bestimmter Reibenfolge erzablt nun der Eine nacb 

dem Andern einen beitern Scbwank — so entstebt ein impro- 
visirter Decamerone, der seine Verfasser fur den Augenblick 

ergotzt und sie in bebaglicber Stimmung ibr Reiseziel erreicben 
lasst; fur den jungen Boccaccio aber war es mebr als eine 

fliicbtige Unterbaltung gewesen: er bat aus dem, was fur seine 
Genossen nur ein zeitvertreibender Scberz war, ein Samenkorn 

in sicb aufgenommen, das spater keimen und im buchstab- 
lichen Sinne bundertfaltige Frucbt tragen sollte. 

Aeltere Biographen — namentlich Sansovino und Betussi — 

haben behauptet, der junge Boccaccio sei von seinem Princi- 

pale auch nacb Paris geschickt worden und babe sicb langere 

Zeit daselbst aufgehalten. Auch Manni (p. 16) und Baldelli 

(p. 6 f.) theilen diese Ansicht, und der letztere^) hat sie mit 

9 Baldelli nimmt allerdings an, dass Boccaccio nicht als Handlimgs- 
lehrling, sondern als Student der Rechte in Paris gelebt habe, wodurch 
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folgenden Griinden zu stiitzen gesueht: 1) Boccaccio zeigt in 

seinen Werken Vertrautheit mit franzosischen Sitten, er hat 

ohne Zweifel Kenntniss der franzosischen Spraehe besessen 

und erklart gelegentlich franzosische Worte^), ja er mischt 

Gallicismen in seine Spraehe, endlich hat er manche seiner 

Novellen franzosischen Mustern nachgebildet. 2) Die siebente 

Novelle der achten Giornata des Decamerone soil nach viel- 

verbreiteter Annahme eine Begebenheit erzahlen, deren Held 

Boccaccio selbst war, als er in Paris studirte3) In dem 

Beileidsbriefe an Franceschino da Brossano sagt Boccaccio, 

er sei 40 Jahre oder noch langer — also mindestens seit 1334 

(da Petrarca 1374 starb) — mit Petrarca befreundet gewesen ^). 

Folglich muss er Petrarca zu Paris kennen gelernt haben, 

als dieser im Sommer des Jahres 1333 sich dort aufhielt"^). 

Hiergegen lasst sich Folgendes einwenden: 1) Dass Boc¬ 

caccio Kenntniss der franzosischen Spraehe und Litteratur 

besessen habe, ist als selbstverstandlich anzunehmen, denn 

eine solche Kenntniss war damals ein Gemeingut aller Gebil- 

deten in Italien; auch dass er zuweilen sich eines Gallicismus 

schuldig gemacht hat, sei bereitwillig zugegeben, und noch 

bereitwilliger, dass er die Stoffe einzelner Novellen franzb- 

sischen Quellen entlehnt hat. Aber aus allem diesen folgt noch 

keineswegs, dass Boccaccio in Paris gewesen sein miisse, denn 

sieherlich konnte er auch in Florenz oder inNeapel recht be- 

quem und recht gut das Franzosische erlernen, bestanden doch 

zwischen jeder von beiden Stadten und Frankreich rege politische 

und commercielle Beziehungen. 2) Dass Boccaccio in der sieben- 

ten Novelle des achten Tages eine selbsterlebte Begebenheit er- 

aber ein wesentlicber Untersebied von der sonstigen Annahme nicht be- 

griindet wird. 
1) So erklart er z. B. im Dante-Commentar (zu Inf. V v. 45) das fran- 

zos. „lai“. 
2) Man beachte die Anm. 1 auf S. 96. 
») Ego quadraginta annis vel amplius suus fui, b. Corazz., p. 382. 

Baldelli sagt das Letztere nicht geradezu, sondern lasst es hur 
zwischen den Zeilen lesen, doch ist es die aus seiner Pramisse nothwendig 

zu ziehende Folgerung. 
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zahlte — es warekeine sonderlich erbauliche gewesen I^) — ist eine 

vbllig lialtlose, an den Haaren herbeigezogene Annahme, aber 

selbst wenn sie rich tig ware, wurde damit nichts bewiesen sein, 

denn die betreffenden Abenteuer gehen in Florenz vor sich, 

kbnnten also Boccaccio nicht begegnet sein, wahrend er in Paris 

lebte. Der Held der Geschichte, der junge Kinieri, hat allerdings 

nach des Dichters Angabe in Paris studirt, aber wird ausdriick- 

lich als ein Edelmann bezeichnet, was doch auf Boccaccio nicht 

passen wtirde, • man nmsste denn gerade (was freilich statt- 

haft ware) annehmen, Boccaccio habe absichtlich, um die Leser 

irre zu fuhren, falsche Personalangaben gemacht. Uebrigens 

wiirde der jugendliche Boccaccio, der die Liebe einer Konigs- 

tochter sich gewann, schwerlich von einer buhlerischen Wittwe 

so schnbde behandelt worden sein, wie der arme Rinieri; der 
alter gewordene aber rachte sich fiir einen ertheilten Korb an 

der betreffenden Dame nicht nachWeise eines Folterknechtes, 

wie Rinieri that, sondern durch die giftdurchtrankte Satire, 

,Corbaccio‘ betitelt. 3) Die Jahresangabe im Beileidsbriefe an 

Fr. da Brossano ist weder buchstablich zu verstehen noch auf 

das personliche Freundschaftsverhaltniss Boccaccio’s zu 

Petrarca zu beziehen. Boccaccio wollte damit gewiss nichts 
Anderes sagen, als dass er seit ungefahr 40 Jahren Petrarca 

aus dessen Schriften und Dichtungen ehren und lieben gelernt 
habe. Ganz sicherlich lernten beide Manner sich erst zu Florenz 

im Jahre 1350 personlich kennen. Hatten sie sich schon vor- 

her gekannt, ganz gewiss wiirden dariiber in Petrarca’s reich- 

haltiger Biiefsammlung Andeutungen zu finden sein. — Wenn 

Baldelli ferner behauptet, Boccaccio habe in Paris Dionisio Ro- 

berti da Borgo S. Sepolcro kennen gelernt und unter dessen 

Leitung studirt, so ist dies ebenfalls durch Nichts zu beweisen. 

1) vVir geben aus nabeliegendem Grunde den Inbalt lieber italieniscb 
als deutsch in Kiirze an (nach dem Argomento in Bozzo’s Ausg. t. II, 
p. 247): Uno scolare ama una donna vedova, la quale innamorata d’ altrui 
una notte d’inverno il fa stare sopra la neve ad aspettarsi; la quale egli. 
poi con un suo consiglio, di mezzo Luglio, ignuda tutto un di fa stare in 
su una torre alle mosche ed ai tafani ed al sole. 

2) Vgl. liber diesen Bd. I, p. 91 u. 151. 
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Dionisio siedelte im Jahre 1338 nach Neapel iiben und dort 

erst wird Boccaccio sich mit ihm befreundet haben. 
Wir glauben demnach nicht, dass Boccaccio in seiner 

Augend sich in Paris aufgehalten hat, und auch spater ist dies 

schwerlich der Fall gewesen, mindestens besitzen wir nicht 

die leiseste Andeutung dariiber. 
So angenehm die haufigen Geschaftsreisen dem jungen 

Boccaccio auch sein mochten, sie konnten ihn doch mit dem 

kaufmannischen Berufe nicht aussohnen und noch weniger die 

ganzlich mangelnde Befahigung zu demselben ihm verleihen. 

So mochte denn nach sechsjahriger Lehrzeit der Principal des 

widerwilligen und ungeschickten Lehrlings iiberdrussig werden, 

und auch der Vater mochte endlich „an mancherlei Anzeichen“ 

erkennen, dass des Sohnes Begabung auf eine andere Berufs- 

wahl hinweise. So beschloss er denn, gewiss mit schwerem 

Herzen, den jungen Giovanni noch studiren zu lassen, aber 

freilich ohne ihm die freie Wahl des Studiums zu gestatten. 

Der immer berechnende und im Reichthum das hochste Ziel 

alles Strebens erblickende Geschaftsmann konnte eben dem 

Wunsche nicht entsagen, dass sein Sohn einmal zu betracht- 

lichem Vermogen gelangen mochte, und von diesem Wunsche 

geleitet gebot er ihm, das kanonische Recht zu studiren, denn 

dies Studium erschloss damals bekanntlich den Zutritt zu der 
aussichtsreichen, Ehre und Schatze verheissenden geistlichen 

Laufbahn. 
So wurde denn nach des Vaters Machtbefehl dei junge 

Giovanni aus einem Handlungslehrling ein Student dei Rechts- 

wissenschaft. Gewiss mag er zunachst des Wechsels sich innig 

gefreut haben. War er doch nun dem verhassten Kaufmanns- 

stande entronnen, gegen welchen er eine tiefe Abneigung, der 

er gelegentlich auch in seinen Werken Ausdruck verlieh i), 

nie verloren hat. Aber freilich Befriedigung fand ei auch in 

So schildert er z. B. im Corbaccio die Kaufleute als- Menscken^ 

die Nichts weiter wissen, als wieviele Schritte sie von ihrem Comptoir oder 
ihrem Laden bis zu ihrem Hause zu machen haben, und welche im Gewinn 

und Betriigen des Nonplusultra alles W^issens erblicken. 
7 

Korting, Boccaccio. 
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der neuen Beschaftigung nicht, auch das Rechtsstudium, obwol er 

es unter eines hochberuhmten Lehrers Leitung studirte, geniigte 

seiner ideal angelegten, naeh dichterischen Schalfen strebenden 

Natur nicht. Und was ist begreiflicher? 1st doch die Reehts- 

wissenschaft eine gar niichterne und strenge, allem phan- 

tastischen Schwarmen abholde Wissenschaft, die aus logischen 

Prtoissen mit unerbittlicher Consequenz praktische Scblilsse 

zieht. die jeden, idealen Flug verschmahend auf den Boden des 

real Gegebenen sich stellt und diesen zum ausscbliesslichen 

Objeete ihrer Thatigkeit macht. Mit dieser Wissenschaft 

— deren hoher Werth und grosse Bedeutung ubrigens bereit- 

willig und voll anerkannt werden sollen — hat wol noch kein 

Dichter sich aufrichtig zu befreunden vermocht^), und auch 

Boccaccio hat es nicht gekonnt. 
Es fehlt uns jede positive Angabe darliber, in welcher 

Stadt Boccaccio dem juristischen Studium oblag. Am nachsten 

lage es, an Bologna zu denken, dessen Rechtsfacultat damals 

die weitaus beriihmteste und besuchteste war. Dann wiirde 

Boccaccio derselben Universitat angehort haben, an welcher, 

freilich wol betrachtlich friiher, Petrarca studirt hatte. Aber 

es ist dies durchaus nicht wahrscheinlich, denn ware es der Fall 

gewesen, so wiirde doch gewiss Boccaccio irgend einmal der 

Sache Erwahnung gethan haben. Ueberdies liegen auch chro- 
nologische Bedenken vor, wie wir weiter unten sehen werden, 

die gegen eine solche Annahme sprechen. Dass fur das Studium 

in Paris sich ein Beweis nicht beibringen lasst, ward bereits 
oben erortert, und es ist dem dort Gesagten hbchstens Eins 

noch hinzuzufiigen. Baidelli (p. 8) folgert aus Boccaccio’s 
Worten (Geneal. deor. XV, 10), „er sei wahrend seiner Studien- 

zeit durch immer neue Befehle (mandata, was wol nur ,schrift- 

lich ertheilte Befehle‘ bedeuten kann) des Vaters geangstigt 

worden“, ganz richtig, Boccaccio kbnne nicht in Florenz (wo 

Man konnte kochstens Shakespeare nennen, der nach glaubwurdiger 
Annahme in seiner Jugend Jurist war und in seine Werke mit Vorliebe 
juristische Reminiscenzen einflocht, vgl. Elze, W. Shakespeare (Halle 1876) 
p. 92 ff. und die dort citirten Werke. 
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ubrigens damals auch gar keiiie juristische Faeultat.bestand) 

studirt haben, aber wenn er nun behauptet, Paris sei der 

Studienort gewesen, so ist das vbllig haltlos. 

Uns diinkt es zweifellos zu sein, dass Boccaccio in Neapel 

studirte , wo sein Vater Geschaftsverbindungen besessen, 

vielleicht auch zeitweilig sich aufgehaltcti zu haben scheint^), 

und das damals in Folge der Stellung, welche der Florentine!* 

Niccola Acciaiuoli daselbst einnahm, auf junge Florentine!* 

eine besondere Anziehungskraft ausuben niochte. Andere 

Grunde, welche fiir Neapel sprechen, werden wir weiter unten 
kennen lernen. 

So haben wir denn Boccaccio bis zu seinem ersten Aufent- 

halte in Neapel geleitet und wir konnen damit fuglich, wenig- 

stens vorlaufig, die Geschichte seiner Jugend abschliessen. 

Wir werden, wenn wir auf das Erzahlte noch einmal zu- 

riickblicken, leicht zu ermessen vermogen, dass dem Dichter 

des Deeamerone keine glilcklich heitere Jugendzeit beschieden 

war. Und dies Geschick hat, wenn es auch spater durch 

freundlichere Fiigungen ausgeglichen worden sein mag,.gewiss 

bleibende Zuge in Boccaccio’s Charakter eingegraben. Es 

diirfte sich daraus die Unsicherheit und Unselbststandigkeit des 

Handelns erklaren, die er im spateren Leben offers gezeigt hat 

— man denke an sein Benehmen naeh der Prophezeihung des 

Ciani! — und die eben solchen Personen so leicht anhaftet, 

denen in der Jugend keine freiere Bewegung gestattet war, 

sondern die sich einem fremden Willen in alien Bingen fiigen 

mussten. Es wiirde sich ferner daraus erklaren der Mangel 

an Selbstvertrauen und die iibergrosse Schiichternheit, die er 

im Verkehr mit entweder wirklich Oder vermeintlich Hdher- 

stehenden — man denke an Petrarca und Acciaiuoli! — be- 

kundet hat und die zuweilen sich bis zur Selbstverleugnung 

und Selbstunterschatzung steigerte. Erklaren endlich liesse 

9 Ueber die im Jahre 1224 von Friedrich 11. gegriindete Universitat 
von Neapel vgl. Savigny, Geschichte des romischen Rechts im Mittelalter, 
Bd. Ill (Heidelberg 1822) p. 301 ff. 

2) Vgl. Landau, p. 2. 
S|e 
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sich daraus seine reizbare Empfindlichkeit, vermoge deren er 

iiber kleine ihm wirklich Oder venneintlich wiederfahrene 

Krankungen sich nicht mit Kuhe hinwegzusetzen vermochte, 

sondern als schwere Beleidigungen sie empfand und zuweilen 

in maassloser Weise — man denke an den Corbaccio und an 

die Epistel an Francesco Nelli! — sie strafte. 

Man spricht oft auch in ausschliesslichem Bezuge auf 

Manner von mannlichen und weiblichen Charakteren, urn da- 

mit das entschiedene Vorwiegen entweder der Activitat Oder 

Passivitat in einem Charakter anzudeuten. In solchem Sinne 

genommen war Boccaccio ein weiblicher Charakter. Er er- 

mangelte jenes Selbstvertrauens, das zu kuhner Initiative be- 
fahigt, er konnte nur zu oft an sich selbst und seiner Begabung 

zweifeln, kleinmuthig werden, verzagen — wie damals, als er 

in der doch nur theilweis richtigen Erkenntniss, Petrarca nicht 

gleichkoramen zu kdnnen, seine Jugendgedichte verbrannte Oder 

doch verbrennen wollte^); er hatte das Bedurfniss, immer zu 

einem Hoheren emporzuschauen und an einen Starkeren sich 

anzulehnen, und er wagte es nie, selbst eine fuhrende Stellung 

einzunehmen, wozu er ja hinreichend befahigt gewesen ware, 

sondern zog es vor, der Leitung eines Anderen, der Leitung 

Petrarca’s sich unterzuordnen. Dies Alles mag ja zum Theil 

Folge naturlicher Charakteranlage gewesen sein, zu einem 

andern Theile aber war es gewiss nur die Folge einer unter 
hartem Drucke verlebten und durch herbe Erfahrungen ver- 
bitterten Jugend. — 

Wir haben in der oben entworfenen Skizze der Jugend- 

geschichte Boccaccio’s absichtlich keine Zeitbestimmungen an- 

gegeben, da wir dies nicht thun konnten, ohne in eine chrono- 

logische Untersuchung einzugehen, welche besser dem Schlusse 
dieses Capitels vorbehalten blieb. 

Fiir die chronologische Fixirung der in die Jugendgeschichte 
fallenden Ereignisse besitzen wir als Ausgangspunkt ein ein- 

ziges bestimmtes Oder richtiger bestimmbares Datum, dasjenige 

Vgl. Petrarca, Ep. Sen. V 2. 
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des ersten Zusammentreffens Boccaccio’s mit Fiammetta. Bevor 

wir aber die Bestimmung dieses Datums versuchen, sind fol- 

gende Satze vorauszuschicken: 1) Boccaccio befand sich bereits 

sechs Jahre und sechszehn Monate (also TVs Jahr) in Neapel, 

als er Fiammetta zum ersten Male erblickteV- 2) Er stand, 

als er nach Neapel kam, im ersten Jtlnglingsalter 2). 3) Nichts 

deutet darauf bin, dass er seinen Aufenthalt in Neapel durch 

irgend welche langere Abwesenheit unterbrochen babe. 

Zweimal bat Boccaccio, allerdings unter wunderlicber 

allegoriscber Verbiillung, aber docb deutlicb erkennbar, den 

Tag bezeicbnet, an welcbem Fiammetta zu scbauen ibm zum 

ersten Male vergdnnt war. Die beiden betreffenden Stellen 

lauten folgendermaassen: 1) Ameto, p. 153. Als Titan (d. i. die 

Sonne) im ersten Hause des Gradivus (d. i. des Mars) einen 

Grad oder ein wenig mebr jenseits der Mitte (also im 16. Oder 

17. Grade) stand, an einem Tage, dessen Morgenrotbe der 

Gott Saturn bei den Latinern beberrscbt batte — und scbon 

war Pbobus bis zum dritten Tbeile jenes (Tages am Himmel) 

emporgestiegen (d. b. es war 10 Ubr. des Morgens, denn der 

Tag ist von 6 Ubr frilb bis 6 Ubr Abends zu recbnen) —, trat 

icb in einen Tempel, der nacb dem benannt wird, welcber, 

um zu den Wobnungen der unsterblicben Gotter emporzu- 

steigen, an seinem ganzen Leibe das erduldete, was Mucius in 

Porsenna’s Gegenwart an der eigenen Hand vollzog (es ist der 

beilige Laurentius gemeint, welcber bekanntlicb lebendig ge- 

rostet ward; der Tempel ist also eine S. Lorenzokircbe). Dort 

vernabm icb die an diesem Tage dem Juppiter (d. i. Gott) 

wegen der beraubten Unterwelt (d. i. der durcb Cbristi Nieder- 

fabrt gesprengten Holle) gewidmeten Lobgesange etc^). 2) Filo- 

V Ameto, p. 153: ancorache Febo avesse tutti i dodici segnali 
mostrati del cielo sei volte poicbe quello era state (d. h. nacbdem er bei 
seiner Ankunft in Neapel zum ersten Male von F. getraumt batte); und: se- 
dici volte ritonda, e altrettante bicorna ci si mostro Febea (namlich bevor 
er nacb dem zweiten Traume F. erblickte). 

2) Ameto, p. 149: Teta pubescente di nuovo, vgl. damit aber p. 148: 
in piu ferma eta venuto. 

Titan di Gradivo la prima casa un grade oltre al mezzo 0 poco 
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copo, t. I, p. 4f. Es geschah, dass ich an einem Tage, dessen 

erste Stunde Saturn beherrscht hatte, als Phobus bereits mit 

seinen Rossen zum sechszebnten Grade des himmlischen Widders 

gelangt war, und an welchem (Tage) man den ruhmvollen 

Wegzug des Juppitersohnes aus Pluto’s beraubten Reichen 

feierte, ich, des gegenwartigen Werkes Verfasser, zu Neapel 

in einem prachtigen und schonen Tempel mich befand, welcher 

nach dem benannt ist, der, um^ein Gott zu werden, es ertrug, 

dass man auf dem Roste^ihn opferte^) etc. 
Aus diesen Angaben lassen zwei Thatsachen sick mit Be- 

stimmtheit entnehmen: 1) Der betreffende Tag war ein Oster- 

sonnabend. 2) Der betreffende Tag war der sechszehnte, Oder 

etwa auch der siebzehnte („un grade oltre al mezzo o poco 

piu) nach dem Eintritt der Sonne in das Sternbild des Wid¬ 

ders Oder, kiirzer gesagt, nach dem Fruhlings-Aequinoctium. 

Es gilt nun also, einen Tag ausfindig zu machen, der diese 

beiden Eigenschaften besass, und zwar werden wir uns dabei 

auf den Zeitraum von 1330 bis 1340 beschranken diirfen, denn 

vor 1330 war Boccaccio offenbar zu jung, urn der Geliebte der 

(etwa Anfang des Jahres 1310 geborenen) Fiammetta werden 

zu konnen, und die Jahre nach 1340 konnen schon deshalb 

nicht in Frage kommen, weil der ,Ameto‘ entweder in Oder 

kurz nach 1340 verfasst worden sein muss 2), dieser aber be¬ 

reits ein Bestehen des Liebesverhaltnisses zu Fiammetta vor- 

piu, un giorno, nella cui aurora avea signoreggiato lo Dio Saturno appo 
li Lazii . . . e di quello gai Febo salito alia terza parte, io entrai in 
un tempio da colui detto, che per salire alle case degl’ Iddii immortali 
tale di se tutto sostenne, quale Muzio di Porsenna in presenza della 
propria mano; nel quale ascoltando io le laudi in tal di a Giove per la 
spogliata Dite rendute etc. 

Avenne che un giorno, la cui prima ora Saturno avea signoreggiata, 
essendo gia Febo co’ suoi cavalli al sedecimo grado del celestiale Montone 
pervenuto, e nel quale il glorioso partimento del figliuolo di Giove dagli 
spogliati regni di Plutone si celebrava, io, della presente opera compositore, 
mi trovai in un grazioso e bel tempio in Partenope, nominato da colui che. 
per deificarsi sostenne che fosse fatto di lui sacrificio sopra la grata etc. 

cf. Ameto: p. 78 ora del quartodecimo (secolo) delle cinque parti 
le due (sono compiute). 
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aussetzt^). Schon aus diesem Grunde ergibt sich, nebenbei 

bemerkt, die Haltlosigkeit der Annahme Baldelli’s (p. 372), 

der die erste Begegnung Boccaccio’s init Fiammetta auf den 

7, April 1341 ansetzt. 
Die Frilhlings-Tag- und Nachtgleiche findet dem Kalender 

nach (und zwar dem gregorianischen Kalender nach auch 

mit astronomischer Richtigkeit) bekanntlich am 21. Marz statt. 

Der sechszehnte, bezw. siebzelmte Tag nach dem 21. Marz 

ist, je nachdem man den 21. Marz mitzilhlt Oder niclit, der 

5. Oder 6., bezw. der 6. oder 7. April. Der letztgenannte Tag 

war der Ostersonnabend des Jahres 1330 (und dann erst wie- 

der des Jahres 1341). Im Jahre 1330 aber war, wie bereits be¬ 

merkt, Boccaccio noch zu jung; auch kann der ,Ameto‘ nicht 

erst etwa zehn Jahre nach dem ersten Beginne des Liebesver- 

haltnisses gedichtet worden sein. — Wir milssen also ein pas- 

senderes Datum aufzufinden uns bemiihen. 
Im 14. Jahrhunderte war, wie ja allgemein bekannt, der 

astronomisch ungenaue julianische Kalender in Geltung. Die 

Differenz desselben gegen die wahre astronomische Zeit betrug 

damals zehn Tage. Es fiel demnach damals die wirkliche 

Frilhlings-Tag- und Nachtgleiche auf den zehnten Tag vor 

dem 21. Marz d. i. auf den 12. Marz. Diesen Tag also miisste 

man, vorausgesetzt (was gewiss vorausgesetzt werden dai-f) 

dass der in der Astronomie ziemlich gut bewanderte Boccaccio 

die Thatsache kannte, zum Ausgangspunkt der Berechnung 

nehmen. Thuen wir dies, so finden wir als den sechszehnten 

Oder siebzehnten Tag nach dem 12. Marz, je nachdem man 

den letzteren mitrechnet oder nicht, den 27. Oder 28., bezw. 

den 28. oder 29. Marz. Der 27. Marz war der Ostersonnabend 

des Jahres 1339, und ausserdem kbnnte allenfalls das Jahr 1334 

in Betracht kommen, dessen Ostersonnabend auf den 26. Marz 

fiel % nur freilich ist zu bemerken, dass dieser erst der 15. Tag 

nach dem 12. Marz war, wahrend nach Boccaccio’s Angabe 

9 cf. Ameto, p. 156. 
9 Es ist das der von Landau, p. 30ff. angenon^mene Tag (p. 30 steht 

freilich irrthumlich 27. Marz). 
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der 16. gefordert wird. Indessen auch ein anderes Bedenken 

spricht gegen letzteres Datum: der ,Ameto‘ kann unmoglich 

seeks voile Jahre nach dem Beginne des Liebesverhaltnisses 

zwischen Boccaccio uiid Fiammetta verfasst worden sein, son- 

dern er ist sicherlich eine Frucht der ersten Liebesbegeisterung 

seines Verfassers Besser wiirde demnacb das Jabr 1339 

unseren Anspriicben geniigen, und wir wurden uns fiir dasselbe 
entsebeiden, wenn wir niebt tiberbaupt bezweifelten, dass Boccac¬ 

cio praktiscb — denn sein tbeoretisebes Wissen wollen wir 

ganz dabingestellt sein lassen — den 12. Marz als Zeitpunkt 

der Tag- und Nacbtgleicbe betraebtet batte. Es ist bier eine 

Stelle aus Boccaccio’s Dante-Commentar zu berilcksicbtigen. 

Dante maebt ilber die Zeit, in weleber er seine wunder- 

bare Vision von den drei jenseitigen Beicben gesebaut baben 

will, folgende Angabe (Inf. I, 37 ff.): 
Es war die Zeit an dem Beginn des Morgens, 

die Sonne stieg empor mit jenen Sternen, 

die mit ibr waren, als die Gottesliebe 

zuerst die Himmelsspbaren kreisen Hess. 
Boccaccio bemerkt nun in seinem Commentary) zu dieser 

Stelle, nach der Meinung Einiger sei die Sonne sammt den 

Sternen am Anfange des Fruhlings geschaffen worden, und folg- 

lich babe auch Dante am Beginn des Fruhlings seine Vision 

gehabt, der Tag aber, an welchem er in diese Vision „einge- 

treten“ sei, sei, wie nachweisbar, der 25. Marz^). Offenbar 
hat also Boccaccio den Beginn des Fruhlings und also auch 

den Eintritt der Tag- und Nacbtgleicbe auf den 25. Marz an- 
gesetzt ^). Wie er zu dieser selbstverstandlich grundfalschen 

Meinung gekommen sein mag, ist bier nicht zu erortern, es 

Es ist namentlicb zu beachten, dass Fiammetta im Ameto das 
erste Begegnen mit Boccaccio offenbar als etwas erst unlangst Gescliehenes 

berichtet. 
'^) ed. Milanesi, t. I, p. lllf. 

„egli nella presente fantasia entro a di 25 di marzo“. 
Schon C. Witte, Einleitung etc., p. XXII Anm. 2 hat hierauf auf- 

merksam gemacht. 
5) Der Umstand, dass der 25. Marz der Tag der Verkiindigung Maria 
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genilgt, die Thatsache eonstatirt zu haben. Vom 25. Marz 

aus gerechnet finden wir aber, je nacbdem dieser Tag mit ge- 

zablt wird oder nicbt, als secbszebnten oder siebzebnten Tag 

den 9. oder 10., bezw. 10. oder 11. Apiil. Letztgenannter 

Tag war der Ostersonnabend des Jabres 1338 ^). 

Der 11. April 1338 ist also nacb unserer Ansicbt, in 

welcber wir namentlicb durcb die Rucksicbt auf die Abfassungs- 

zeit des Ameto, dann aber aucb durcb die Erwiigung, dass 

Boccaccio docb nicbt gar zu jung nacb Neapel gekommen sein 

kann 2), bestarkt werden, der Tag gewesen, an welcbem der 

Dichter zuerst die Frau erblickt hat, der er durcb seine Liebe 

unsterblichen Ruhm verleihen sollte. Recbnen wir nun von 

diesem Tage aus rtickwarts, so gewinnen wir — da, wie oben 

(S. 101) erortert, Boccaccio sieben Jahre vier Monate vor der 

ersten Begegnung mit Fiammetta in Neapel sich aufgehalten 

hat — den 11. December 1330 als Datum seiner Ankunft in 

Neapel, wobei wir natUrlich auf die Angabe des Tages keinen 

Werth legen. 
Boccaccio war demnach damals siebzehn Jahr (und ver- 

muthlich einige Monate dariiber) alt, ein Alter, das recht fug- 

lich eine „eta pubescente di nuovo“ und docb aucb, im Gegen- 

satze zur Kindheit, als eine „piu ferma et^“ bezeicbnet werden 

darf, und ein Alter, in welcbem der angehende Jiingling sebr 

wohl, wie Boccaccio that, in ahnungsvollen Traumen die kiinftige 

Herzenskonigin schauen kann. Wir schliessen nun folgender- 

maassen weiter. Es ist hochst unwahrscheinlich, dass Boccaccio 

im Jahre 1330 bereits Student gewesen sein und also eine 

und nach florentinischer Rechnung zugleicli der Neujahrstag war, hat ohne 

Zweifel dazu beigetragen. 
1) Die Osters0nnabende sammtlicher Jahre von 1330 — 40 tielen 

auf folgende Tage: 1330: 7. April, 1331: 30. Marz, 1332: 18. April., 1333: 
3. April, 1334; 26. Marz,:i335: 15. April, 1336: 30. Marz, 1337: 19. April, 

-1338: 11. April, 1339; 27. Marz, 1340: 15. April. 
•^) Diese Erwagung spricht namentlicb aucb gegen Landau’s Annabme 

des Jabres 1334. Nach dieser miisste Boccaccio im November 1326 (sieben 
Jahre vier Monate vor dem 26. Marz 1334) nacb Neapel gekommen sein, 
also dreizebnjabrig, offenbar aber ist ein solches. Alter selbst bei einem 
Sudlander keine eta pubescente di nuovo noch aucb eine piu ferma etk. 
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friiher besuchte Hochschule mit derjenigen von Neapel ver- 

tauscht baben sollte, denn wollten wir dies annehmen, so 

miissten wir auch annehmen, dass er, der als Student eine 

sechsjahrige Handlungslehrlingszeit hinter sich hatte, etwa als 

zehnjahriger Knabe Lehrling geworden sei — einen so jugend- 

lichen Lehrling wurde aber gewiss auch damals jeder Principal 

als unbrauchbar abgewiesen haben. Es mrd demnach zu 

glauben sein, dass er erst in Neapel das Studium begonnen 

und dass er ausschliesslich in Neapel studirt hat, da eine 

langere Unterbrechung seines Aufenthaltes daselbst vor dem 
Jahre 1340 nicht nachweisbar und auch nicht wahrscheinlich 

ist. Nun aber hat er sechs Jahre ungefahr studirt. Als End- 

punkt seiner Studien durfen wir gewiss das Jahr 1338 ansetzen: 

die Liebe zu Fiammetta wird ihm den Muth verliehen haben, 

endlich einem verhassten Studium zu entsagen und nach eigenem 

Gutdiinken eine seiner Neigung und Begabung angemessenere 
Laufbahn einzuschlagen. Die im Jahre 1338 nach ungefahr 

sechsjahriger Pflege aufgegebenen Studien muss er also im Jahre 

1332 begonnen haben. Er kam folglich im Jahre 1330 nicht als 

Student, sondern noch als Handlungslehrling nach Neapel und 

dort erst vollzog sich, etwa im Jahre 1332, die Aenderung seiner 

Bei-ufswahl. So erklart sich auch leicht, warum er gerade in 

Neapel und nicht in dem Florenz naher gelegenen Bologna, 

das iiberdies die weit bedeutendere Rechtsfacultat besass, studirt 

hat: er befand sich eben an Ort und Stelle, und schon 

aus finanziellen Griinden mochte sein Vater von der kostspie- 

ligen Uebersiedelung in eine andere Universitatsstadt Abstand 

nehmen. Ist nun richtig, dass Boccaccio ca. 1332 dem Kauf- 

mannsstande entsagt hat, so muss er ca. 1326 in denselben 

eingetreten sein: er ware damals etwa 13 Jahr alt gewesen 

und hatte also in einem Alter sich befunden, das fiir den Be- 

ginn der Lehrzeit ganz geeignet ist i). Er wiirde demnach 
bis etwa in das 13. Jahr hin (1326) —- vermuthlich vom 

0 Auch die Angabe des Giannozzo Manetti (b. Manni, p. 16, vgl. 
oben S. 92 Anm. 2) „noiidum adolescentiamingressus ... cuidara 
maximo raercatori traditur" stimmt damit recht gut iiberein. 
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7. Jahre ab, da er bis daliin keinen Lehrer gehabt zu haben 

versichert^) — regelmassigen Unterricht, und zwar zuerst des 

Grammatik- und sodann des Arithmetiklehrers ^), genossen haben. 

Wir gewinnen also fiir die Jugendgeschichte Boccaccio’s 

folgende chronologische Daten: 1313 er wird geboren — 1320 

, er wird in die Grainmatikschule des Giovanni da Strada auf- 

genommen (aus welcher er spiiter, etwa 1324 V, in eine Arith- 

metikschule ilbertritt) — 1326 er wird Handlungslehrling in 

einem grossen kaufmannischen Geschkfte — 1330 (December) 

er siedelt, vielleicht urn in eine Filiale des tiorentiner Hand- 

lungshauses einzutreten ^), nach Neapel uber — 1332 er ent- 

sagt dem kaufmannischen Berufe und beginnt das Studium 

des Kirchenrechts — [1338 (11. April) er erblickt in der 

S. Lorenzokirche zum ersten Male FiammettaD; er gibt nacli 

einiger Zeit das juristische Studium auf]. 

D Geneal. deor. XV, 10 (vgl. oben S. 88). 

2) Nach Manetti’s Angabe 1. c. 
^) Da es eine bekannte Thatsache ist, dass florentiner Handlungs- 

hauser in Neapel (wie auch in Rom, Paris, London etc.) Filialen besasseu, 

so ist obige Annahme keineswegs zu kiihn. 
4) Fiammetta war ca. 1310 geboren; sie stand demnach 1338 etwa im 

28. Jahre, wahrend Boccaccio sich erst im 25. befunden hatte. Dieses 

Altersverhaltniss mag anstossig erscheinen und man konnte vielleicht in 

ihm hinreichenden Grund erblicken wollen, urn unsere ganze Rechnung an- 

zufechten. Wir werden im nachsten Capitel auf die Sache zuriickkommen. 

Hier sei nur darauf hingewiesen, dass die Thatsache, dass Fiammetta drei 

Jahre alter war, als ihr Geliebter, auch bei jeder anderen Hypothese be- 

stehen bleibt. 
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Der erste Aufenthalt in Neapel. 

Im Beginne des 14. Jahrhunderts und bis zu dessen Mitte 
bin nahm unter den italienischen Stadten Neapel eine ganz 

eigenartig hervorragende Stellung ein: es iibte, freilich nur in 
sehr beschranktem Sinne, eine Art von Culturhegemonie aus, wie 

ja auch in politiseher Beziehung, wenigstens so lange Kobert 
herrschte, das Konigreich der leitende Staat der Halbinsel war. 

Allenthalben sonst in Italien waren die Verhaltnisse unfertig, 

unreif, noch im vollen Werdeprocesse begriffen, wie dies iinmer 

der Fall ist, wenn auf den Triimmern der Vergangenheit der 

Aufbau einer neuen Culturform sich vollzieht, aber noch nicht 

iiber die ersten Anfange hinaus gediehen ist. In Mailand bildete 

sich damals allmahlich der mod erne Staat der Visconti, war 

aber noch weit davon entfernt, feste Gestaltung gewonnen zu 

haben. Venedig erstritt noch in mtihsamen Fehden mit den 

benachbarten Dynasten zu beiden Seiten des Meeres sich festen 

Landbesitz und rang noch im schweren Kampfe mit Genua 

um die Suprematie des Welthandels. Florenz hatte zwar 

schon Herrliches innerhalb seiner Mauern geschehen und ent- 
stehen sehen und nahte sich mit raschen Schritten der kiinftigen 

Grdsse, aber augenblicklich war es geschwacht und zerrissen 

durch den Kampf der Parteien und musste erst gleichsam 
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dureh ein Stadium der Gahrung und Lauterung hindurchgehen, 

bevor es erstarkt genug war, urn mit fester Hand das Banner der 

Renaissancecultur Italien und ganz Europa siegi-eicb vorantragen 

zu konnen. Genua stand, wie immer, so aueh jetzt, etwas ab- 

seits von der gemein italienischen Entwickelung und war ilber- 

dies zu einseitig Handelsstaat, als dass es an den Bewegungen 

der geistigen Cultur regeren Antheil hatte nehmen konnen, 

aueh neigte es sich bereits sichtlich seinem Verfalle zu. 

Andere Stadte, wie etwa Bologna, Pisa, Siena waren noch 

weniger zu einer filhrenden Stellung auf dem Culturgebiete 

befahigt. Bom aber, das damals papst- und kaiserlose, war 

verddet und besass am allerwenigsten die Kraft, die geistige 

Ftihrung der Nation zu ubernehmen: es lag in tiefem Schlummer 

und traumte von vergangener Grosse, Traume, die dann durch 

Rienzi’s phantastische Energie zu flilchtiger Wirklichkeit ge- 

staltet wurden, aber nur um wieder zu Traumen zu werden. 
Gegeniiber also dem im sonstigen Italien herrschenden 

Chaos der Unfertigkeit — ein Chaos freilich, welchem bald 

herrliche Schopfungen entsteigen sollten — bot Neapel im Be- 

‘ginn des 14. Jahrhunderts das Bild wenigstens verhaltniss- 

massig gefesteter und fertiger Zustande dar. Der Kdnigshof, 

der hier seinen Sitz hatte — der einzige Kdnigshof und selbst 

der einzige grdssere Furstenhof im gesammten Italien — ge- 

wahrte den vorhandenen Culturelementen einen willkommenen 

Crystallisationspunkt, um welehen hemm sie sich ansetzen 

und weiter entwiekeln konnten; es ward dieser Hof, nament- 

lich durch Kdnig Roberts Bemtihungen, ein Vereinigungsort 

hervorragender Manner, eine Pflanzstatte feiner, fur geistige 

Genilsse empfanglichen Geselligkeit und eine Schule des 

ausseren Anstandes, der gefalligen Lebensformen. 
Aber freilich die in Neapel - wir sprechen hier nicht 

von der Stadt allein, sondern von dem ganzen Lande — vor¬ 
handenen Culturelemente waren eigenthiimlicher Art und niehts 

weniger als fahig, um etwa der neu entstehenden Renaissance¬ 

cultur zur Basis oder zum wirksamen Fermente zu dienen. Es 

waren disparate, einander inneiiich widerstiebende Cultuireste 
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und Culturreminiscenzen aus den verschiedensten Perioden der Ge- 

scMelite und den verschiedensten Landschaften des Mittelmeer- 

gebietes, die sich hier auf einemBoden zusammenfanden und 

anscheinend zu einem Ganzen verbanden. Hier kreuzten sich, 

iiber und neben einander einbergehend, griechische, romische, 

byzantinische, normannische, maurische, provenzalische, franzd- 

sische und norditalienische Culturstrdmungen; eine Culturform 

hatte hier stets die andere abgelost, ohne doch jemals die vor- 
* 

angegangene ganzlich zu zerstdren, sondern immer reichlicbe 

Triimmer derselben stehen lassend, die nun durch die Liicken 

des Neubaues in eine fremd- und andersartige Unigebung* 

hineinragten. Neapel war das einzige Land des westlichen 

Europa’s, in welchem, wenn auch in entarteter Form und nur 

in eng begrenzten Districten, die griechische Sprache noch 
lebendig fortlebte^), das einzige Land (abgesehen von Sicilien 

und Spanien), welches einen nicht unbetrachtlichen Procentsatz 

muhamedanisclier Einwanderer aufgenominen hatte, das einzige 

Land endlich, welches, Dank seinen hohenstaufischen Be- 

herrschern und vor alien Friedrich II.,""noch im tiefen Mittel- 

alter eine fast nach modernen Principien zugeschnittene Ver- 

fassung erhalten hatte. In Neapel mischten sich gar seltsam 

die Sitten, die Rechtsnormen, die Sprachen, die Litteraturen. 

Hier konnte es damals geschehen, dass etwa bei einem ge- 

selligen Feste der griechische Mahrchenerzahler, der proven¬ 

zalische Troubadour, der nordfranzosische Trouvere, der sici- 

lische Singer und der toscanische Sonettist nach einander 
durch ihre Leistungen das vielsprachige Publikum ergotzten, 

ja in der Hohenstaufenzeit batten noch der arabische Dichter 
und der deutsche Minnesanger hinzukommen konnen. 

Ein solches bizarres Culturgemisch besass keine Lebens- 
und Entwickelungsfahigkeit, es war durch sichcselbst zum 

langsamen Absterben verurtheilt, und hierin war es eben be- 

griindet, dass Neapel sehr bald seiner, iibrigens nur sehr be- 

Noch heute wird in einigen Bezirken ein entartetes Griechisch ge- 
sprochen (vgl. hieruber die hiibschen Bemerkungen von W. Kaden in der 
Augsb. Allg. Ztg. 1879, no. 228. Beilage, p. 546). 
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dingt gewesenen Culturhegemonie entsagen musste und dass 

es an der Renaissance einen, wenn auch ehrenvollen, so doch 

nicM in dem Gi-ade bedeutenden Antheil genommen hat, wie 

man dies wol hatte erwarten kdnnen. 
Indessen unter der Herrschaft der ersten Angiovinen, jenes 

von den Ufern der Rhone an die Bai von Neapel verpflanzten 

Ftlrstengeschlechtes, w^r der Mosaikbau der neapolitanischen 

Cultur noch so leidlicn bestandfahig und konnte durch seine 

bunte Farbenpracht die Aiigen dessen blenden, der sich ihm 

nahte. 
Mindestens aber mussten die so eigen gearteten Cultur- 

verhaltnisse Neapels auf den Fremdling, der aus dem ndrdlichen 

Oder mittleren Italien dorthin kam, ungemein anregend wirken. 

Er land da ja ganz andere Zustande, eine ganz andere Lage 

der Binge, viel bunter und wechselnder lag da das Leben vor 

ihm ausgebreitet, eine ganz andere, ungleich bewegtere und 

aus mannigfacheren Stoffen sich zusammensetzende geistige 

Atmosphare war es, die er hier athmete. 
Und ebenso farbenreich, wie das Culturbild, war das Land- 

sehaftsbild, welches in Neapel vor den Augen des Besuchers 

sich entrollte. Noch heute ist es ja, ebenso wie damals, ein 

ungemein farbenreiches und farbengesattigtes Bild. Noch heute 

fUhlt sich ja, wer etwa aus Florenz oder Rom nach Neapel 

kommt, wie in eine andere Welt versetzt und empfindet auf 

das Lebhafteste, dass er auf einem Boden weilt, der von 

demjenigen Nord- und Mittelitaliens wesentlich sich unter- 

'seheidet. Die Natur tragt in Neapel schon etwas Afrikanisches, 

etwas Tropenhaftes an sich. Hier beginnt das wahre Siidland, 

hier erst empfangt der Wanderer das voile begliickende Be- 

wusstsein, nun wirklich dem nebelgrauen, frostigen Norden ent- 

ronnen zu sein, hier erst kann er den ganzen Zauber des sud- 

lichen Himmels auf sich einwirken lassen. 
Und wie verschieden auch ist das Volksleben Neapels ver- 

glichen mit dem der nordlicher gelegenen Stadte Italiens. 

Ruhig bewegen sich in Florenz, ernst in Rom die Volksmassen 

durch die Strassen, da ist kein Drangen, kein muthwilliges 
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Larmen — in Neapel aber, da brausen und fluthen gleich wild 

erregten Wellen dichte Menschenschaaren durch die weite 

Stadt und tosender Larm sehallt vom friilien Morgen bis in 

die spate Nacht zum Himmel empor. Das ganze Leben und 
Treiben der Bevolkerung ist eben sadlich bewegt und erregt 

und kennt die Schranken nordiscber Rube und Gelassen- 

heit nicht. % 
In dieses Land, in diese Stadt also wurde Boccaccio von 

Florenz aus versetzt, bier nabm er fiir eine langere Reibe von 

Jabren seinen bleibenden Aufentbalt. Wie macbtig musste 

Alles, was er bier scbaute, seine Pbantasie anregen! wie sebr 

musste durcb das viele Neue, das er bier kennen lernte, sein 

Gesichtskreis erweitert werden! zu welchen inannigfachen Be- 

trachtungen musste ihm schon eine blosse Vergleichung von 

Florenz und Neapel, die sich doch gewiss ibm unwillktirlich 

aufdrangte, Anlass geben! 
Das Florenz, welcbes Boccaccio im Jabre 1332 verlassen 

batte, war eine ernste und verbaltnissmassig stille Stadt, wie 

es ja aucb beute nocb in seinen alteren Tbeilen den Cbarakter 

rubigen Ernstes an sicb tragt. Die Strassen waren eng und 

duster — wie sie aucb beute es nocb vielfacb sind —, auf beiden 
Seiten wurden sie umsaumt von boben, tburmabnlicben Ge- 

bauden, deren kable, nur von wenigen und oft unregelmassig 
stebenden Fenstern durcbbrocbene Aussenwande an die Mauern 

einer Festung, ja eines Kerkers erinnern konnten. Viele Ge- 
baude, welche beute einen cbarakteristiscben Scbmuck der 

Arnostadt bilden, waren damals entweder nocb nicbt vorbanden 

Oder docb erst im Bau begriffen. Von dem Dome waren ver- 
mutblicb erst nur die nackten Umfassungsmauern vollendet, 

jedenfalls aber wolbte sich seine stolze Kuppel nocb nicht, und sein 

schlanker, marmorumkleideter Glockenthurm ragte nocb nicht 

zum Himmel empor ^). Der Palazzo vecchio und der Palazzo del 

Podesta war allerdings bereits errichtet, aber der erstere ent- 

1) Der Dom ist in den Jahren 1294—1474 erbaut worden. Die Kuppel, 
bekanntlicb ein Werk Filippo Brunelleschi’s, wurde 1434 errichtet. Der 
Bau des Glockenthurmes (Campanile) wurde 1334 in Angriff genommen. 
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behrte der heiteren Nachbarschaft der Loggia dei Lanzi, und 

noch viel langer sollte es wahren, ehe er den Portico degli 

Uffizi neben sich entstehen und den grossen, mit Neptuns und 

der Tritonen Statuen gesclimuckten Brunnen vor sich sprudeln 

sah^). Die Palaste der Medici, Strozzi und Rucellai harrten 

noch ihrer Baumeister, und ebenso jenseits des Arno, den be- 

reits der Ponte vecchio ilberbruckte, der gewaltige Palazzo 

Pitti ^), vieler anderer nicht zu gedenken. Die priichtige Kirche 

S. Maria Novella war noch nicht vollendet, und ebensowenig 

die erhabene SMen-Basilika von S. Croce ^). Es fehlten eben 

noch die meisten der unvergleichlichen Zierden des heutigen 

Florenz. 
Freilich auch das dainalige Neapel entbehrte vieler Kunst- 

denkmale, die heute ihm zum Schmuck und Stolz gereichen, 

aber es war doch dainals reicher als Florenz ausgestattet mit 

Werken der Kunst, zum Theil mit solchen, die seitdem dem 

Untergange anheimgefallen sind. Jedenfalls aber war Neapel 

im Vergleich zu Florenz die weit grossere, volkreichere, be- 

lebtere Stadt, die schon in Folge ihrer Lage nicht in dem 

Grade, wie Florenz, durch Ringmauern eingeengt und zu- 

sammengedrangt werden konnte. Auch heute noch tragt Neapel 

weit mehr den Charakter einer Weltstadt, als Florenz, ob- 

wol das letztere doch, wenn man von der raumlichen Aus- 

dehnung und der Kopfzahl der Bevolkerung, also rein ausser- 

lichen Factoren, absieht, die weit bedeutendere Stadt ist. Es 

tragt eben schon der Umstand, dass Neapel am Meere liegt 

und einen herrlichen Hafen besitzt, viel dazu bei, ihm den 

Anschein der Bedeutung zu verleihen, welchem die Thatsach- 

lichkeit nicht durchweg entspricht. 
Und dann der landschaftliche Gegensatz zwischen der 

Stadt am Arno und jener an der stolzen Meerbucht! Wer, 

1) Der Palazzo vecchio wurde (unter Leitung Arnolfo’s del Cambio) 
1298 erbaut, der Palazzo del Podesta ca. 1250, die Loggia de’ Lanzi ca. 
1380, der Portico degli Uffizi erst 1560—1574; der grosse Brunnen ward 

1564—75 errichtet. 
2) Palazzo Medici (jetzt Riccardi) erbaut ca. 1435, Pal. Strozzi ca. 1490, 

Pal. Rucellai ca. 1460. 
3) S. Maria Novella 1278—1357, S. Croce 1294-1442 erbaut. 

^ o 
Korting, Boccaccio. ^ 
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cler je Florenz etwa von San Miniato Oder besser noch von der 

Fiesolaner Hohe aus iiberblickt, mochte leugnen, dass seine 

landschaftliche Umgebung eihe wunderbar scbone ist? Und doch 

wie sehr muss es in dieser Beziehung zuriicktreten hinter Neapel, 

das so kdniglich stolz am Gestade des tiefblauen Meeres sich 

hinstreckt! wie zauberhaft ist es, dort von der Kiiste hinaus- 

zuschauen auf die wogende See und an deren fernstem Saume 

die lieblichen Inseln Capri und Ischia zu erspahen! wie zauber¬ 

haft aueh ist es, landeinwarts zu blicken auf das vielthurmige 

Hausermeer der Stadt, das auf der einen Seite terrassenartig 

sich aufbaut auf steilen Hohen und endlich vom Castell Sant’ 

Elmo machtig iiberragt wird! und vor alien wie einzig ist der 

Blick auf den hochragenden Vesuv, dessen zackiger Gipfel mit 

einem gliihenden Feuersaume umkleidet und von einer dunkeln 

Rauchwolke umschattet ist! Wahrlich das bekannte Spriich- 

wort, das da mahnt, Neapel zu sehen und dann zu sterben, 

da man ja Schoneres doch nicht schauen konne, es entbehrt 

bei aller in ihm enthaltenen Uebertreibung doch der Be- 
rechtigung nicht. — — 

Es kann nicht anders geschehen sein, als dass Boccaccio, 
als er von Florenz nach Neapel kam, von dem, was er dort 

schaute, in seinem Innersten machtig erregt und ergriifen 
ward. Wir furchten nicht uns zu irren, wenn wir behaupten, 

dass Boccaccio erst durch den Einfluss Neapels und der 

dortigen Verhaltnisse zu dem Dichter geworden ist, als welchen 

ihn die Nachwelt bewundert. Gewiss wiirde er, dem das 
poetische Talent angeboren war, Dichterruhm sich auch dann 

erworben haben, wenn er Florenz nie verlassen hatte, aber es 
ware ein geringerer Ruhm gewesen, ein Ruhm, wie er etwa 

einem Francesco da Barberino Oder, auf anderem Gebiete, 

einem Sacchetti zu Theil geworden ist. Es wiirde namlich, 

meinen wir, dann den Werken Boccaccio’s etwas gefehlt haben, 

was ein so wesentlicher Schmuck derselben ist: die kunst- 

lerische Form und das ebenmassige Verhaltniss des sprach- 
lichen Ausdruckes zum Gedankeninhalte. 

Zwei Binge mochten, abgesehen von den erorterten all- 
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gemeinen Verhaltnissen, in Neapel noeh besonders anregend 

und bildend auf Boccaccio einwirken. Zunachst der Umstand, 

dass in Neapels nachster Nahe so viele aus dem classisehen 

Alterthiime beruhrnte und durch die romische Poesie fiir alle 

Zeiten geweihte Oertlichkeiten sicb befanden. Da war vor 

alien fast unmittelbar vor den Thoren der Stadt das Grab 

Virgil’s zu schauen, da lag nicbt fern jener See und jene Hohle, 

wo einst Aeneas zum Schattenreiche niedergestiegen sein soil, 

nicht fern lag auch das liebliche Baja, dessen Trummer noeh 

die vorraalige Pracht bezeugten, nicht fern lag endlich, um 

von Anderem zu schweigen, das Felseneiland Capri, wo der 

greise Bbmei’tyrann Tiberius in menschensclieuer Einsamkeit 

gehaust hatte. Und auch andere Denkmale des Alterthums, 

freilich zweifelhafter Art, waren da zu sehen, so das Meer- 

schloss, das der Sage nach von Virgil durch die Einfugung 

eines zauberkraftigen Eies gefeit worden war, und andere 

Wunderwerke des veimeintlichen grossen Magiers. Die Luft 

war wie erfullt von, freilich zum Theil arg getriibten, Re- 

miniseenzen an das classische Alterthum, und wer fiir das 

letztere iiberhaupt Sinn und Interesse hesass, der musste in 

solcher Luft zur Lecture der antiken Dichter und Historiker 

sich machtig angeregt ftihlen. — Sodann war es fiir Boccaccio’s 

Entwickelung im hohen Grade forderlich, dass ihm, wie wir 

sehen werden, Gelegenheit geboten wurde, in die Gesell- 

schaftskreise des Hofes einzutreten. Hier lernte er feine ge- 

sellige Sitte, gewinnenden Anstand des Benehmens und geist- 

volle Plauderei kennen, hier durfte er manches bedeutenden 

Mannes Worfen lauschen und in manche schonen Frauenaugen 

blicken, hier konnte er ahnen, welch’ beseligendes Gefiihl es 

ist, auf den Hohen ’ des Lebens zu stehen und vornehm hinab- 

zuschauen auf der niederen Sterblichen gemeine Alltagsexistenz. 

Derartige Erfahrungen, obwol gewiss der sittlichen Ent- 

wickelung bedrohlich und sie vielleicht auch schadigend, waren 

ungemein nutzbringend fiir den Novellisten, der spater in seinen 

Dichtungen die verschiedenartigsten Kreise des geselligen 
8 * 
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Lebens zu schildern unternahm und seine Gestalten aus alien 

Sehichten des Volkes, den hdchsten wie den niedrigsten, mit 

keeker Hand herausgriff* Der „Decamerone“, der in seiner 

Rabinenerzahlung ein Abbild weit mehr des neapolitaner, als 

des florentiner Gesellschaftslebens giebt, der „Filocopo“, der in 

einzelnen Theilen, und die „Fianimetta“, die in ihrer ganzen 

Ausdebnung uns in dieses neapolitaner Leben einfiibrt, sie 

batten niebt gesebrieben werden konnen, wenn ihr Verfasser 

dieses Treiben nicht aus eigener Anschauung kennen gelernt 

hatte, wenn er niebt dureb die Scbule der Praxis bindurcb- 

gegangen ware. Freilieb war es eine gefabrvolle Sebule, denn 

diese bobere Gesellsebaft Neapels, ausserlieb so fein gebildet, so 

zierlieber Formen des Benebmens und des Ausdrucks sieh be- 

fleissigend, war innerlieh von der tiefsten sittliehen Faulniss 

ergriffen, setzte sieh, mit wenigen ehrenwerthen Ausnahnien, 

aus Personen zusammen, denen die Befriedigung sinnlieher 

Ltiste und eines ungeziigelten Ehrgeizes als das hoehste Ziel 

des Daseins gait und die im wilden Jagen naeh diesem Ziele 

jede PfliCht und jedes Reeht sehamlos und gefiihllos miss- 

aehteten. Es war ein grauenhaftes Treiben am ausserlieb so 

glanzenden, so ritterlicb angebauehten Hofe von Neapel: 

Treubrueh und Meineid, Meuchelmord und Raub, Unzueht und 

jede Sehandtbat der Wollust, sie wurden bier ungestraft geubt; 

bier misehten sieh die Faster roher Mittelalterlichkeit mit denen 

einer raffinirt verfeinerten Cultur, und alle Giftpflanzen der 

Unsittliehkeit, welehe die Mensehennatur zu erzeugen vermag, 

gedieben bier ilppig auf fruehtbarem Boden. Wie leieht hatte 

aueh Boceaccio von soleher Pest angesteekt werden konnen! 

und in der That ist er wol nicht ganz unberiihrt von ihrem 

Hauche geblieben, aber es war eben nur ein Hauch, der ihn 

fluehtig gestreift hatte und dessen Spur wieder schwand, ohne 

einen bleibenden Flecken zu binterlassen. — 

Wir miissen nun — weniger allerdings in Riicksicht auf 

das, was in diesem, als auf Jenes, was in spateren Capiteln 

zu erzahlen sein wird — einen Blick auf die politischen Zu- 
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stande des Eeiches werfen, in welehem Boccaccio von 1332 ab 

langere Jahre und auch spater wiederholt geweilt hat^). 

Als Boccaccio zuerst nach Neapel kam, herrschte dort 

noch, und zwar bereits seit dem Jahre 1309, Konig Robert, 

aus dem Hause Anjou, der Enkel jenes ersten Karl, der den 

Hohenstaufen das schbne Reich entrissen und mit dem Blute 

des jugendlichen Konradin sich befleckt hatte. Robert konnte 

auf eine thatenreiche und glanzvolle Regierung schon damals 

zuriiekschauen. Fast Alles, was er unternommen, hatte er zu 

glucklichem Ende gefuhrt und er hatte seinem Reiche eine 

Machtstellung verliehen, die es nach ihm nie wieder ein- 

genommen hat. Er war als Haupt der Guelfen in ganz Italien 

anerkannt und libte als solches fast eine Oberherrschaft iiber 

die meisten Staaten der Halbinsel aus; selbst in Rom, Florenz, 

Genua und Mailand achtete man fiigsam auf sein Machtgebot. 

Aber der Erfolg des Staatsmannes und der Lorbeer des Feld- 

herren geniigten seinem Ehrgeize nicht, er strebte nach einem 

noch hbheren Ruhme, nach dem der Weisheit und Gelehrsam- 

keit, und auch diesen gestanden die bewundernden Zeitgenossen 

ihm bereitwillig zu: Dichter und Gelehrte, die er an seinen 

Hof berufen, feierten ihn als einen zweiten Macen und 

Augustus, selbst ein Petrarca verschmahte es nicht, ihm in 

der iiberschwanglichsten Weise zu huldigen und mit dem un- 

gemessensten Lobe ihn zu uberhaufen^). Auch Boccaccio hat 

sich dem Chor der lobpreisenden Sanger angeschlossen und 

wiederholt des Konigs Herrschertilchtigkeit in warm empfun- 

denen Versen gefeiert^). Und es ware Unrecht, in solchem 

Lobe nur den Ausfluss einer niedrigen Schmeichelei, nur das 

Haschen nach Gunst und Gnade erblicken zu wollen. Robert 

1) Fiir die Geschichte Neapels in diesem Zeitraume ist Hauptquelle 
Dominicus de Gravina, Chronicon de rebus in Apulia gestis (a. 1333—1350) 
b. Muratori, Script, t. XII, p. 547—722. — Von neueren Bearbeitungen sind 
die wertbvollsten die von Giannone in seiner Geschichte des Konigreichs 
Neapel (Bd. III., iibers. von leBret, Leipzig 1763) und von Leo in der Ge¬ 
schichte der ital. Staaten (Bd. 4, Hamburg 1830) gegebenen. 

2) Vgl. Bd. I, p. 148 f. 
2) Vgl. namentlich Eel. HI, v. 70—81. 
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war in der That des Lobes werth, er war ein wirklich grosser 

Fiirst, der weiten Blick und hohes Streben besass und der gar 

nicht zu vergleiehen ist mit den nur von engherzigstem Egois- 

mus beseelten kleinen italienischen Tyrannen seiner Zeit; er 

allein trieb im damaligen Italien Politik im grossen Style — 

nach ihm that es erst Giovanni Visconti von Mailand wieder —, 

wahrend sonst iiberall, hbehstens Venedig ausgenommen, die 

kleinlichste Kirchthurmspolitik gepflegt ward. Auch was er im 

Innern seines Reiches that, darf nicht unterschatzt werden. 

Er zuerst hat, wenn wir recht sehen, die bis dahin nur auf 

die nackte Gewalt sich stutzende Herrschaft der Angiovinen 

in Neapel durch moralische Bande wirklich befestigt, so dass 

sie nach seinem Tode auch gewaltige Stiirme zu uberdauern 

vermochte, er zuerst hat seiner aus dem Auslande gekommenen 

Dynastie bleibendes Heimathsrecht in dem usurpirten Reiche 
verliehen, so dass ihre Herrschaft spater, wie eine legitim be- 

sessene, auf eine jungere Linie iibertragen werden konnte. 

Freilich fehlten auch die Schattenseiten in Robert’s Charakter 

nicht. Eine derselben deutet Boccaccio an, wenn er den Kbnig 

mit dem Versteeknamen Midas benennt^) und dadurch also 

ihn der Geldgier und des Geizes beschuldigt. Aber hierbei 

ist doch sehr zu beriicksichtigen, dass bei einem Herrseher 

sehr haufig weise Sparsamkeit als Geiz betrachtet und ge- 

seholten wird. 
Nicht durch dasRecht der Erstgeburt beruf en hatte Robert 

den Thron bestiegen, nach diesem hatte derselbe vielmehr 

seinem Neffen, dem spMeren Kbnig Karl Robert von Ungarn, 

gebiihrt, der als Sohn Karl MartelFs, des altesten Sohnes 

Karl’s 11. — wahrend Robert nur der dritte war^) —, un- 

bestreitbar nahere Anspriiche besass, aber des Papstes, des 
Oberlehnsherrn, Ausspruch hatte fiir Robert entschieden. Diese 

Vgl, z. B. Ameto, p. 142. 
Der zweite, Namens Ludwig, war als Biscliof von Toulouse bereits ' 

1297 gestorben. Ueber diese und andere genealogische Verbaltnisse, welche 
bier in Betracht kommen, vgl. Iman die weiter unten (S. 123) gegebene 
Stammtafel. 
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Yerhaltiiisse warden aber auch fiir die Zukunft folgenreieh. 

Robert, der den Schmerz gehabt hatte, seinen einzigen Sohn, 

den Herzog Karl von Calabrien, vor sich sterben zu sehen 

(1328), wtinschte dessen altester Tochter Johanna (geb. 1326) 

die Nachfolge zu sichern and doch zugleieh auch den An> 

spriichen der Nachkommen Karl Martell’s gerecht zu werden, 

und so beschloss er, Johanna mit dem Prinzen Andreas von 

Ungarn (geb. 1327) zu verinahlen. Im Jahre 1333 wurde auch 

wirklich, trotzdem dass Braut und Brautigam noch im Kindes- 

alter standen, das Verlobniss vollzogen, welchem spater die 

Vermahlung folgte. Als nun Robert im Januar 13431) starb, 

folgte ihm in der That Johanna auf ,dem Throne nach. Es 

begann hiermit fur Neapel eine Zeit schweren Unheils. 

Die junge Kbnigin war den Aufgaben ihres erhabenen 

Berufes nicht im Mindesten gewachsen und besass doch auch 

nicht die Selbsterkenntniss, die Leitung des Staates freiwillig 

sachkundigeren Handen zu iiberlassen. So wurde, indem 

sie selbst zu herrschen zwar begehrte, aber nicht vermochte, 

die Staatsregierung der Tummelplatz ehrgeiziger Gunstlinge, 

rankevoller Weiber, herrschsiichtiger Priester. Das vormund- 

schaftliche Collegium, welches nach Robert’s letztem Willen 

unter des Bischofs Philipp von Cavaillon (des Freundes Pe- 

trarca’s) Leitung der jugendliclien Herrscherin zur Seite stehen 

sollte, sah sich zu vblliger Ohnmacht verurtheilt, und auch dei 

Versuch des Papstes, durch die Absendung eines Special- 

gesandten — es war dies kein geringerer, als Petrarca ^) — 

eine Besserung der Verbaltnisse herbeizufilhien, scheiteite 

(1343). Eine wiiste und wilde Anarchie begann mehr und 

mehr am Hofe und im Reiche Platz zu greifen. Johanna ging 

auch in ihrem Privatleben mit dem bosesten Beispiele voran. 

Leichtfertig und sinnlich uberliess sie sich dem wilden Taumel 

der Vergnugungen und Liiste und wusste es zu erreichen, dass 

selbst an einem so sittenlosen Hofe, wie der ihre war, ihi 

1) Ueber den Todestag schwanken die Angaben der Quellen zwiscben 

dem 6., 14., 16. u. 21. Januar. 
2) Vgl. Bd. I, p. 208 ff. 



120 Drittes Capitel. 

iiber alle Schranken des Wohlanstandes und alle Riicksichten 

auf das Urtheil der Welt sich hinwegsetzendes Treiben dock 

als . anstossig erschien. Das Schlimmste aber war ihr Verhalt- 

niss zu ihrem Gemahle, dem jungen Andreas, den sie von jedem 

Antheil an der Herrschaft fernzuhalten sich bestrebte. Der 

ehrgeizige Jungling aber war nicht gewillt, solche Zuriicksetzung 

iiber sich ergehen zu lassen, sondern setzte alle Mittel in Be- 

wegung, um durch des Papstes Vermittelung neben Johanna 

als Konig anerkannt und gekrbnt zu werden. Schon hatte er, 

so ungeschickt er auch vielfach operirte, alle Aussicht, sein Ziel 

zu erreichen, als er am 20. August 1345 auf einem Schlosse 

bei Aversa von mehreren ihm feindlichen Edelleuten ilberfallen 

und erdrosselt wurde. Ein immer noch nicht aufgehelltes 

Dunkel, das wol auch nie gelichtet werden wird, schwebt iiber 

diesem Verbrechen. Es ist recht wohl denkbar, dass die Ver- 

schworenen, well aus irgend welcher Ursache Andreas’ bevor- 

stehende Erhebung fiirchtend, lediglich aus eigenem Antriebe 

handelten; die offentliche Meinung aber bezeichnete laut Johanna, 

wenn nicht als die Anstifterin, so doch als die Mitwisserin der 

entsetzlichen That ^). Und nur allzu viel Grund war zu 

solchem Verdachte vorhanden: war es doch ein offenkundiges 

Geheimniss, dass die Konigin ihren eigenwilligen und wol auch 

in seinen Sitten rohen Gatten hasste und dass sie die Neigung 

ihres Herzens anderweitig verschenkt hatte. Noch gemehrt 

musste der Verdacht dadurch werden, dass Johanna die wirk- 

lichen Morder ihres Gatten unbestraft liess^) und dass sie 

kaum zwei Jahre nach dem furchtbaren^Ereignisse ihre Hand 

dem Prinzen Ludwig von Parent, ihrem noch jugendlichen 

Oheim ^), reichte. 

Auch Boccaccio spricht diese Meinung aus Eel. Ill, v. 83 ff., 
wahrend er an anderer Stelle' (de Claris mul. c. 104) Johanna sehr giinstig 
beurtheilt. 

Es wurden allerdings einige Personen hingerichtet, die aber aller 
'Wahrscheinlichkeit nach durchaus nicht die Hauptschuldigen waren. 

Er war ein Sohn des Fiirsten Philipp v. Parent (eines jiingeren 
Bruders des Konigs Kobert) und dessen Gemahlin Katharina v. Valois. 
Letztere (seit 1332 verwittwet), welche von ihrer Mutter, einer Enkelin Kaiser 
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Aber Andreas’ Blut sollte nicht ungeracht bleiben. Nicht 

nur, dass der ehrgeizige Oheim und Schwager Johanna’s, der 

Prinz Karl von Durazzo ^), unter dem Vorwande der Blut- 

rache — ein Vorwand, der freilich von ihm, der vermuthlich 

selbst an der Unthat betheiligt gewesen war, am allerwenigsten 

hatte gebraucht werden sollen — die Waffen gegen sie erhob 

und einen furchtbaren Bandenkrieg entfesselte, sondern auch 

Andreas’ alterer Bruder Ludwig, der als Konig in IJngarn 

herrschte, zog mit einem machtigen Heere gegen Keapel 

heran (1347), seinen Weg durch Friaul, Venetien, die Aemilia 

und die Romagna nehmend und laut verklindigend, dass er die 

Frevler strafen, Johanna aus ihrem Reiche vertreiben und 

Andreas’ nachgebornen Sohn, der in Ungarn erzogen werden 

miisse, auf den Thron erheben wolle. Sein Erfolg war ein 

vollstandiger. Binnen kurzer Zeit hatte er des ganzen Reiches 

sammt der Hauptstadt sich bemachtigt und Johanna und ihren 

neuen Gemahl zur Flucht, erstere nach der Provence; letzteren 

nach Florenz gezwungen (1348). Aber freilich, was der Ungarn- 

kdnig so rasch gewonnen, vermochte er nicht dauernd zu be- 

haupten, zumal die einbrechende Pest sein Heer decimirte und 

er selbst nach Ungarn zuriickeilen musste. Die angiovinische 

Partei erhob sich bald gegen die magyarische Fremdherrschaft. 

Johanna und Ludwig kehrten nach kaum einjahriger Abwesen- 

heit nach Neapel zuriick. Erstere war durch papstlichen Ur- 

theilsspruch von der ihr zur Last gelegten Betheiligung an 

Andreas’ Ermordung • nach formlicher Untersuchung frei- 

gesprochen worden und hatte sich durch den Verkauf Avignons 

an die Curie in den Besitz reicher Geldmittel gesetzt, auch 

von den Standen ihrer provenzalischen Herrschaft betrachtliche 

Beisteuern erhalten; letzterer aber hatte sich den Titel eines 

Balduins II., Anspriiche auf das lateinische jKaiserthum geerbt hatte und 
sich Kaiserin von Constantinopel nannte, spielte am neapolitanischen Hofe 
eine hochst unheilvolle'Rolle und heeinflusste die Konigin in nacl|theiligster 

Weise. 
Sohn Giovanni’s, des jungsten Bruders Konigs Robert, und Gemahl 

Maria’s, der Schwester Johanna’s. 
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Konigs von Jerusalem verschafft und in Sudfrankreich und 

Oberitalien Soldnerschaaren angeworben. Nun entspann sieh 

ein wirrer und wiister Kampf zwischen beiden Parteien, in 

welchem deutscbe, provenzalische, ungarische und italienische 

Condottieri die Hauptrollen spielten, aber freilieh weniger um 

sich gegenseitig zu befehden, als um gemeinsam das scbone 

Land in graulichster Weise zu verheeren. Eine eigentliche Ent- 

scheidung ward niebt erzielt. Anfangliche bedeutende Erfolge 

der Neapolitaner macbte die personliclie Wiederkehr des 

Ungarnkbnigs rasch riiekgangig (1349), indessen vermochten 

Johanna und Ludwig dock, wenn auch hart bedrangt, sich auf 

dem Boden ihres Reiches zu behaupten. Endlich gab die Ver- 

mittelung des Papstes dem Streite ein Ende, der schliess- 

lich von Seiten des ungarischen Konigs ohne eigentlichen 

Zweck gefuhrt wurde, da er an eine bleibende Besitznahme 

Neapels unmoglich ernsthaft denken konnte, sein Neffe Karl 

Robert aber, ftir welchen er die Eroberung zu unternehmen 

erklart hatte, bereits im Jahre 1348 gestorben war. So wurde 

denn im Anfang des Jahres 1352 zu Avignon der Frieden ab- 

geschlossen. Der Ungarnkdnig raumte das neapolitanische Reich, 

grossmilthig selbst auf die betrachtliche Geldsumme veizichtend, 

deren Zahlung er anfangs sich ausbedungen hatte, und mit 

dem Bewusstsein sich begntigend, des Bruders Mbrder bestraft 

zu haben. 
Wir haben nicht nothig, den Gang der Ereignisse weitei* 

zu verfolgen. Es ware dies auch eine hbchst unerquickliche 

Aufgabe, denn Palastintriguen, Emporungen und blutige Fehden 

im Innern des Reiches und wenig ruhmliche Kampfe gegen 

die aragonesischen Beherrscher Siciliens bildeten, so lange 

Johanna regierte und selbst noch darilber hinaus, den Haupt- 

inhalt der neapolitanischen Geschichte. 
Wenn iibrigens Johanna Schuld an dem Morde ihres ersten 

Gatten gehabt hat, so hat sie es durch das, was sie spater 

erlitt, und durch ihr Ende, reichlich gebiisst — ahnlich wie 

nach zwei Jahrhunderten Maria Stuart, an welche sie tlberhaupt 

in Bezug auf Charakter und Schicksale vielfach erinnert. Ihre 
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Regierung nach der Wiedereinsetzung war von steten Unruhen 

und vielen Unglueksschlagen erfiillt, und ihr Tod ein schreck- 

licher: ein Kronpratendent, Karl der Kleine (Carolus Parvus), 

Neffe und Sehwiegersohn des oben genannten Karl von Durazzo, 

der sich gegen sie erhoben hatte, nahm sie gefangen (1381) 

und Hess sie nach mehrmonatlicher Haft erdrosseln Oder unter 

Federbetten ersticken ^). 

Wir geben schliesslich zur Erlauterung der im Obigen be- 

riihrten genealogischen Verhaltnisse (jedoch mit Weglassung 

aller uns nieht interessirenden Glieder) folgende Stammtafel 

des angiovinischen Hauses: 

Karl von Valois, Graf von Anjou und der Provence, seit 1266 als Karl I. 

Konig beider Sicilien, durch die sicilianische Vesper 1282 auf Neapel 

bescbrankt, f 7. Januar 1284 

I 
Karl II. reg. 1289 2)-1309 

Karl Martell, Ludwig, Biscb. Konig Robert Philipp V. Tarent Johann v. Durazzo 

Konig V. Ungarn V. Toulouse reg. 1309—1343 (GemahlinKatharina 

f 1301 t 1297 Kais. V. Constant.) 
1 

1 
Karl Robert, Konig Karl V, Ca ilabrien 

1 
Ludwig V. Tarent, Karl V. Du- Ludwig 

V. Ungarn. reg. f 1328 2. Gem. d. Konigin razzo, Ge- v. Gra- 

1309- 1342 Johanna I. mahl Ma- vina 

t 1362 ria’s,Toch- 

terKonigs 

Robert 

Ludwig, Konig Andreas, Gemahl Konigin Johanna I. Maria Karl d. 

V. Ungarn, reg. der Konigin reg. V. 1343- -1381, verm, mit Kleine 

1342—1382 Johanna, vermahlt 1) mit Karl (Parvus) 

t 1345 Andreas v. Ungarn V. Durazzo 

Karl Robert geb. 

1345, t 1348 

f 1345, 2) mit Lud¬ 

wig V. Tarent f'1362, 

3) mit Kg. Jacob v. 

Majorca f 1375, 

4) mit Herzog Otto 

V. Braunschweig 

(t 1387), stirbt 1382. 

Fine sehr hervorragende, ja geradezu leitende Rolle spielte 

in den eben erzahlten neapolitanischen Wirren ein Mann, 

1) Dies die Angabe der Giornali Napoletani (b. Muratori, Script, t. 
XXI, p. 1046). Andere Angaben lauten allerdings verschieden, vgl. Leo, 

a. a. 0., p. 687. rr. . • vr . • • b p 
2) Er befand sich bei dem Tode semes Vaters in aragonesischer Ge- 

fangenschaft, aus welcher er erst 1288"befreit wurde; seine Kronung fand 

zu Pfingsten 1289 statt. 
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dessen Name schon dfters genannt ward und uns, da sein 

Trager in nahen Beziehungen zu Boccaccio stand, noch oft be- 

gegnen wird — der Florentiner Niccola Acciaiuoli. Es er- 

scheint angemessen, von dem inhaltsreichen Leben dieses 

merkwilrdigen Mannes eine kurze Skizze zu entwerfen, wobei 

wir uns moglichst eng an die von Matteo Palmieri (Palmerius) 

verfasste interessante Biographie anschliessen. 

Die Familie der Acciaiuoli soil aus Brescia stammen. Dies 

beweist ihr Wappen, und auch ihr Name, der sich von „acciaio, 

Stahl“ ableitet, deutet da^’anf hin, denn in den Bergen in der 

Umgebimg Brescia’s wird viel Stahl gewonnen und als Stahl- 

handler sollen die Acciaiuoli (noch zur Zeit der Eomer!) nach 

Florenz gekommen sein und dort einen Verkaufsladen er- 

richtet haben. Der Handel, den sie mit Umsicht und Kiihn- 

heit betrieben, machte sie reich, und bald legten sie auch 

ausserhalb Florenz kaufmannische Geschafte an. Der immer 

wachsende Eeichthum hob sie dann in Florenz nicht^nur, 

sondern auch im Auslande, selbst in Sicilien und Aegypten, 

zu den hbchsten Ehrenstellen und Staatsamtern empor. So 

vertrauten z. B. auch die Kbnige von Numidien (!) einst 

einem Dardano Acciaiuoli die Verwaltung der Steuern und 

selbst des ganzen Eeiches an. In Gallien, Germanien, Hispanien 

und Britannien, selbst auch in Illyrien und Pannonien, ge- 

langten sie hohem Ansehen und wurden von der rbmischen 

Kaiserin ausgezeichnet. Besonders aber in Achaja und im 

Peloponnes vollfiihrten sie grosse Thaten, und dort besitzen 

sie bis auf den heutigen Tag die Herrschaft iiber Athen, 

Vita Nicolai Acciaiuoli b. Muratori, Script, t. XIII, p. 1199—1230. 
Palmieri wurde zu Florenz vermuthlich am Ende des 14. Jabrbunderts ge- 
boren und muss tief in das. 15. Jabrh. binein gelebt haben, denn im Jahre 
1453 verwaltete er das Amt eines Gonfaloniere. Bemerkenswerth ist die 
Praefatio seines Werkes, in welcher sich die Euhmliebe der Renaissance 
recht lebhaft ausspricht. — Eine musterhafte, auf reiches urkundliches 
Material gegriindete Biographie Acciaiuoli’s hat neuerdings L. Tanfani ge- 
liefert: N. A., studi storici etc. Firenze 1863. 

Es ist das natiirlich im Sinne Palmieri’s zu verstehen. — Es bedarf 
iibrigens wol kaum der Bemerkung, dass diese ganze Vorgeschichte der 
Acciaiuoli rein legendenhaft ist, aber wir glaubten sie als charakteristisch 
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Theben und andere Stadte und Landschaften. Auch unter den 

Grossen am Hofe des byzantinischen Kaisers befinden sich 

mehrere Acciaiuoli. Nicht minder haben melirere Glieder der 

Familie aueb hohe geistliche Wiirden erlangt. Namentlicb aber 

gewannen in Florenz selbst die Acciaiuoli eine hervorragende 

Stellung, von jenem Leo an, welcher zuerst das Priorat erhielt, 

bis herab zu jenem Bischof Angelo, der an der Spitze der 

gegen den Pseudoherzog Walther von A then gerichteten Ver- 

schworung stand und nach errungenem Siege das Staatswesen 

neu ordnete. In dieser ruhmvollen Familie nun wurde Niccola 

am 12. September 1310 kurz vor Tagesanbruch geboren. Sein 

Vater war zweimal Prior gewesen und hatte in Florenz sowol 

wie auswarts verschiedene Aemter im Dienste der Ptepublik 

bekleidet. Nichtsdestoweniger hatte er auch seinen kauf- 

mannischen Geschaften mit grosster Thatigkeit obgelegen und 

war Vorstand verschiedener Handelsgesellschaften gewesen, so 

namentlich einer in Neapel gegriindeten. Den Konig Robert 

von Neapel hatte er wiederholt mit Anleihen unterstlitzt und 

war von ihm mit verschiedenen Gunstbeweisen belohnt worden, 

so erhielt er einige Lehen in Apulien und den Besitz der Stadt 

Prato. Seine Gemahlin Guglielmina aus dem Geschlechte der 

Patti gebar ihm nur einen einzigen, am Leben gebliebenen 

Sohn, eben unsern Niccola. Im Alter von erst achtzehn Jahren 

vermahlte sich Niccola mit Margaretha aus dem vornehmen 

Hause der Spini, mit welcher er vier Sohne erzeugte, die 

sammtlich die Ritterwurde und Filrstenthumer in Apulien er¬ 

langt haben. Drei Jahre nach seiner Verheirathung (also 1331) 

begab er sich, urn in der von seinem Vater gegrundeten 

Handelsgesellschaft thatig zu sein, nach Neapel, indessen 

widmete er sich nicht lange den kaufmannischen Geschaften, 

da er als ein mit alien geistigen und leiblichen Vorziigen aus- 

gestatteter Mann sich zu hoheren Dingen berufen fiihlte. Es 

starb damals (1332) Konig Robert’s Bruder, der Furst Philipp 

fiir die Anschauungsweise Palmieri’s und seiner Zeit nicht ubergehen zu 
diirfen. Eine kritiscbe Behandlung der Biograpbie lag unsern bier ver^ 
folgten Zwecken fern, wir durften uns mit einem Auszuge begniigen. 
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von Tarent und hinterliess ausser seiner Wittwe Katharina 

(Tochter Karl’s v. Valois), die eine sehr kluge und energische 

Frau war, drei unmundige Sohne, Robert, Ludwig und Philipp, 

deren Erziehung bis dahin eine vernachlassigte und weibliche 

gewesen war. Katharina vertraute nun die fernere Erziehung 

ihrer Sohne, ilber welche sie die Vormundschaft fuhrte, Niccola 

Aeciaiuoli an und bediente sich auch filr die Regierung ihres 

Fiirstenthumes seines Rathes im ausgedehntesten Maasse. In 

beiden Beziehungen wirkte Niccola in vortrefflichster und segens- 

reichster Weise. Aber die friiher am Hole der Fiirstin einfluss- 

reich gewesenen Edelleute verleumdeten ihn bei seinen Zoglingen, 

den jungenPrinzen, undbeschuldigten ihn sogar eines unsittlichen 

Verhaltnisses mit der Furstin-Wittwe ^). Indessen alle Ver- 

laumdungen wusste er zu besiegen, und immer hoher stieg er 

in der Gunst sowol der Mutter wie der Sohne. Als die Fiirstin 

sich nach Griechenland begeben musste, urn die verworrenen 

Verhaltnisse ihrer dortigen Besitzungen zu ordnen^), wahlte 

sie Niccola zu ihrem Begleiter und Berather, und dieser erfullte 

vollkommen das auf ihn gesetzte Vertrauen. Nach Beilegung 

der betreffenden Angel eg enheiten kehrten sie nach Neapel 

zuriick. Bald darauf entsandte Robert, Katharina’s altester 

Sohn, funfhundert Ritter zum Schutze der Provinz Calabrien 

und iibertrug seinem Bruder Ludwig den Oberbefehl iiber 

diese Schaar. Da aber derselbe erst 15 Jahre alt war, so 

wurde zum wirklichen Befehlshaber Niccola ernannt. Aeciaiuoli 

entledigte sich auch dieses Auftrages auf das Vortrefflichste 

und gewann sich auf dem Feldzuge ilberdies die voile Zu- 

Boccaccio scheint an die Wahrheit dieser Beschuldigung geglaubt 
zu haben, falls man, was kaum zu bezweifeln, in der 8. Eel. Midas = Ac- 
ciaiuoli und Lupisca = Katharina von Tarent ansetzen darf, Indessen ist 
zu berucksichtigen, dass Boccaccio diese Eel. offenbar in sehr gereizter 
Stimmung geschrieben und vermuthlich die Farben zu stark aufgetragen 
hat. Jedenfalls darf die Dichtung nicht als ein historisches Document be- 

trachtet werden. 
Es waren Besitzungen in Morea, welche Katharina von deren nomi- 

nellen Inhaber, ihrem Schwager Johann von Durazzo, durch Tausch und 
•Kauf erworben hatte, die aber Aeciaiuoli meist erst mit dem Schwerte er- 
obern musste, vgl. Tanfani, a. a. 0., p. 25 ff. 
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neigung des Prinzen Ludwig. In dieser Zeit wurde der Konig 

Andreas ermordet, und Acciaiuoli fasste nun sofort den 

Plan, den Prinzen Ludwig mit der zur Wittwe, gewordenen 

Kdnigin zu vermahlen. Die Fiirstin-Wittwe sowie die Konigin 

stimmten dem Plane bei, aber Ludwig selbst erhob Bedenken, 

weil er mit Johanna zu nahe verwandt sei und der Papst daher 

erst Dispens ertheilen miisse. Niccola jedoch, jeden Aufschub 

fiir bedenklich achtend, brachte den Prinzen an den Hof der 

Konigin und fiihrte ihn fast mit Gewalt auf das hochzeitliche 

Lager, so dass die Ehe vollzogen ward, bevor noch der piipst- 

liche Dispens eingetroffen war, der indessen bald ertheilt 

wurde. Niccola aber gewann durch diese energische Hand- 

lungsweise im hochsten Grade sich die Gunst des Herrscher- 

paares und wurde in Folge dessen der faktische Regent des 

Reiches, denn die Konigin und ihr Gemahl, ganz weichlichem 

Wohlleben sich hingebend, kummerten sich wenig um ihre 

Herrscherpflichten. Bald aber sollte der Heranzug des Konigs 

von Ungarn die Sachlage andern. Die konigliche Familie be- 

rieth sich tiber die zu ihrem Schutze zu treffenden Maassregeln. 

Das Ergebniss der Berathung war, dass die Konigin sich in das 

Castell von Neapel zuriickzog, Ludwig aber mit seinen Briidern 

an der Spitze eines Heeres sich nach Capua begab, um dort 

die Vulturnuslinie zu vertheidigen. Ludwig von Ungarn jedoch, 

hiervon in Kenntniss gesetzt, umging Capua und ilberschritt 

den Vulturnus bei Benevent. Unter diesen Verhaltnissen 

fliichtete sich die Konigin Johanna nach der Provence; ihr 

Gemahl aber und Niccola, von Allen verlassen, mussten froh 

sein, auf einem schlechten Schiffe nach Siena entkommen zu 

konnen, von wo aus sie sich nach Acciaiuoli’s Villa bei 

Florenz begaben. Die Prinzen des kbniglichen Hauses ver- 

trauten sich der Hand des ungarischen Konigs an, der sie an- 

fangs freundlich empfing, spater aber Karl von Durazzohinrichten 

und die librigen gefangen nach Ungarn bringen liess. Sodann 

unterwarf sich das ganze neapolitanische Reich dem fremden 

Eroberer, nur Melfi ward von Lorenzo, Niccola^s Sohn, sieben 

Monate lang erfolgreich vertheidigt. Ludwig von Parent lebte 
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unterdessen in Acciaiuoli’s florentiner Villa, ganz auf dessen 

private Unterstiitzung angewiesen, denn die Florentiner ver- 

weigerten, urn vollig neutral zu bleiben, dem vertriebenen 

Fiirsten jede Beihiilfe, so sehr auch Mccola darum bat. Spater 

begaben sich Ludwig und Niccola, auf des letzteren Eath, nach 

Avignon, wohin sie von Angelo Acciaiuoli, dem Erzbischof 

von Florenz, begleitet wurden und wohin auch die Konigin 

Johanna sich bereits begeben hatte. Im folgenden Jahre, 1348, 

kehrte der Ungarnkonig aus Furcht vor der immer mehr urn 

sich greifenden Pest in sein Erbreich zurilck, den Schutz Neapels 

seinen beiden deutschen Feldhauptleuten, Konrad Wolf und 

Werner, anvertrauend, jedoch so, dass er dem ersteren ein 

bevorzugtes Kommando, dasjenige iiber das Castell von Neapel, 

anvertraute und dadurch den letzteren schwer krankte. Nun 

betrieb Niccola die Restauration Johanna’s mit allem Eifer. 

Er brachte, theils aus eigenen Mitteln, theils durch Anleihen 

bei befreundeten Pralaten, theils durch den Verkauf Avignons 

an den Papst, betrachtliche Geldsummen auf, die er zur Aus- 

rustung einer grossen Flotte verwendete. Dann eilte er, alien 

von Pest und Feinden drohenden Gefahren trotzend, selbst 

nach Neapel, belebte dort den Muth der Anhanger Johanna’s, 

gewann der angiovinischen Sache neue Freunde, zog den Feld- 

hauptmann Werner auf seine Seite und wusste Alles so ge- 

wandt und glilcklich zu fiihren, dass bald darauf Johanna und 

Ludwig wirklich zuriickkehren konnten. Auch die von den 

Ungarn noch besetzt gehaltenen Castelle von Neapel und Capua 

ergaben sich in kurzer Zeit. Hierauf traf Niccola Anstalten, 

die ungarischen Heerestheile aus den Provinzen zu vertreiben. 

Anfangs wurde von ihm und Ludwig von Parent der Krieg 

sehr gliicklich gefiihrt, dann aber ward Ludwig von Konrad 

Wolf genothigt, zunachst in Luceria sich einzuschliessen und 

spater nach Neapel zuruckzukehren. Konrad iiberrumpelte das 

von Werner besetzt gehaltene Corneto, j^denfalls durch Ver- 

rath, und Werner verband sich hier aufs Neue mit seinem 

alten Waifengefahrten. Die ungarischen und deutschen Schaaren 

hausten nun furchtbar im ganzen Lande. Ludwig von Parent 
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rief die Edelleute seiner Partei zuni Kample auf, aber diese, 

zwar glanzend bewaffnet, waren des Krieges unkundig, warden 

von Konrad besiegt imd geriethen zum Theil in Gefangenschaft. 

Auch der Ungarnkbnig kehrte in Person wieder und uberflutliete 

mit einem grossen Heere das ganze Land. Selbst Neapel 

wurde belagert, vermochte aber, weil die Ungarn keine Flotte 

besassen, sich zu^halten. Die Florentiner, damals iin Kriege 

mit Giovanni Visconti von Mailand begriffen, beniitzten die 

Bedrangniss Ludwigs von Parent, um durch Niccola’s \er- 

mittelung die Stadt Prato, die bis daliin unter neapolitanisclier 

Holieit gestanden, um den Preis von 18000 Goldgiilden zu er- 

kaufen. — Trotz seiner Erfolge jedocli befand sich der Ungarn- 

konig, da Geld und Proviant ilim zu mangeln begannen und 

da der Krieg ganz aussichtslos sich in die Lange zu ziehen 

drohte, in einer bedrangten Lage und begann iiber Waffen- 

stillstand und Frieden zu verhandeln, wohei Papst Clemens \ L 

vermittelte. Der Friede ward endlich in der That ab- 

geschlossen. Der Ungarnkonig leistete Verzicht auf Neapel 

und auch auf die ihm zugesprochene Kriegsentschadigung von 

300000 Goldgulden und kehrte in sein Reich zuriick. Lud¬ 

wig von Parent aber wurde zu Pfingsten (28. Mai) 1352 feier- 

lich zu Neapel gekront. Auch fernerhin leitete Niccola sammt- 

liche Regierungsgeschafte. Das nachste und wichtigste der- 

selben, die Beruhigung des Landes, war eine hochst schwierige 

Aufgabe. Soldnercompagnien, gebildet ausdenzuruckgebliebenen 

Resten des ungarischen Heeres und aus zahlreichen ein- 

heimischen Banditen, verheerten das Reich. Niccola beiniilite 

sich mit aller Energie, diesem Unwesen ein Ende zu machen. 

Er besiegte den Bandenfiihrer Beltramone Mattaro und ver- 

nichtete dessen Schaaren; den Deutschen Konrad Wolf, der 

Luceria besetzt hielt, bewog er durch Zahlung von 35 000 Gold- 

gulden zum Abzuge; den Franzosen Moriale (Montreal), der 

sich in Aversa festgesezt hatte, zwang er nach langwieriger 

Belagerung, zuerst die Burg und sodann die btadt zu iiber- 

geben. Wahrend dieses Feldzuges erfuhr Niccola, dass sein 

Sohn Lorenzo (der mit der Tochter des Grafen Sanseverino 
Q 

Korting, Boccaccio. '• 
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vermahlt war) gestorben sei; er ertrug diesen Schlag mit be- 

wimdernswertlier Seelenruhe und liess sich in der DurcMuhrung 

seiner Unternehmungen * nicht beirren i). — Bald traten neue 

kriegerische Verwickelungen ein. Ludwig von Tarent fasste, 

den Einflusterungen eines sicilianischen Granden, Simone von 

Chiaromonte, Gehdr gebend, den Plan, sich der Insel Sicilien 

zu bemachfigen, deren Zustande damals ausserst unruhvolle 

und traurige waren. Zum Befehlshaber der zu unternehmenden 

Expedition wurde Niccola ernannt. Dieser riistete sofort eine 

Flotte von 9 Kriegs- und 32 Transportschiffen aus und be- 

niannte sie mit einem trefflichen Heere. Und wirklich gelang 

es ihm, binnen kurzer Zeit den bedeutendsten Theil der Insel 

mit den grbssten Stadten zu erobern, freilicli gewann er sich 

diesen Erfolg nicht allein mit den Waffen, sondern auch durch 

Kornspenden, die er an die durch eine Hungersnoth bedrangte 

Bevolkerung austheilen liess. Bald aber wurde er, well in 
Apulien Unruhen ausgebrochen waren und weil Konig Karl 

von Bohmen nach Italien gekommen war, nach Neapel zuriick- 

gerufen. Ludwig befiirchtete namlich, dass Karl, wenn er zu 

Rom die Kaiserkrone erlangt hatte, Neapel angreifen wurde. 
Niccola wurde daher als Gesandter zu Karl nach Siena ge- 

schickt. Er gewann sich die Gunst des deutschen Konigs, 

wohnte dessen Kaiserkrdnung bei und kehrte hierauf und nach 
einigen diplomatischen Reisen in Mittelitalien nach Neapel 

zuruck, wohin ihn Napoleone Orsini, ein Freund des neapoli- 

tanischen Kbnigshauses und tapferer Ritter, begleitete. Nun 

bekampfte er die von Corrado Lindo gefiihrten apulischen 

Rebellen, welche bereits bis Neapel vorgedrungen waren und 

auch dem Gebote des Kaisers, sich zu unterwerfen, keine Folge 

geleistet hatten. Anfangs war Niccola giucklich in diesem 

Unternehmen, als er aber, des kleinen Krieges iniide, eine 

entscheidende Schlacht liefern wollte, wurde er geschlagen, 

Es ist dies der Todesfall, auf welchen in dem unachten Briefe an 
Zanobi da Strada vom J. 1353 aus Forli datirt Bezug genommen wird, 
vgl. oben S. 8, und dessen auch in dem Briefe an Francesco Nelli Er- 
wahnung geschieht. 
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weil der Konig nicht, wie vereinbart worclen war, von der 

Stadt aus ihn unterstiitzt batte, indessen liessen sich die 

Kebellen durch eine Geldzahlung zum Abzuge bewegen. 

Hierauf beschwichtigte Niccola auch die nocli librigen Gegner 

des Konigs; bei dem Grafen Ludwig von Durazzo gelang ihm 

dies freilich nur dadurch, dass er ihm drei seiner (Niccola’s) 

eigenen Burgen abtrat. — In Sicilien erhob sich zu dieser Zeit 

die aragonische Partei wieder und vertrieb die Neapolitaner 

aus einem Theile der eroberten Stadte. Natiirlich wandte sich 

die neapolitanische Partei urn Unterstiitzung an Konig Ludwig. 

Dieser hielt indessen seine Anhilnger lange Zeit mit leeren 

Versprechungen hin, und erst als ihm der Tod der beiden 

Sbhne (Ludwig und Johann) des vormaligen Konigs Peter eine 

gunstige Gelegenheit dargeboten hatte, entschloss er sich zum 

Handeln und sandte Niccola nach Sicilien ab. Derselbe be- 

machtigte sich durch den vorher vereinbarten Verrath des 

Niccolo Cesari Messina’s, behauptete sich daselbst mittelst 

reicher Kornspenden an die BUrger und brachte auch einen 

grossen Theil der Insel wieder unter neapolitanische Botmassig- 

keit, erreichte also etwas, was weder dem ersten noch dem 

zweiten Karl gelungen war. Auch nahm er zwei Tochter des 

Konigs Peter gefangen und sandte sie an die Konigin Johanna 

nach Reggio. Konig Ludwig beschloss hierauf, sich in Person 

nach Sicilien zu begeben. Gesandte kamen, ihm die Unter- 

werfung der Insel anzuzeigen und ihn zu bitten, dass er da¬ 

selbst seine Residenz nehmen mdge. Ludwig versprach, Messina 

zur Hauptstadt zu erheben. In Folge dessen begab er sich 

selbst, von seiner Gemahlin begleitet, nach Messina. Von dort 

Hess er unter Niccola’s Befehl ein Heer zur Belagerung Ca¬ 

tania’s, wo sich Prinz Friedrich von Aragonien (Konig Peters 

dritter Sohn) befand, aufbrechen. Anfangs waren die Belagerer 

gliicklich, dann aber erlitten sie durch die Kriegslist zweier 

aragonischer Schiffe eine Niederlage und mussten sich nach 

Messina zuriickziehen, ein Riickzug, der bald in eine ebenso 

schimpfliche wie verlustreiche Flucht ausartete. Hierdurch und 

auch weil er die Nachricht von neuen Unruhen in Apulien 
9* 
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und von einer Rebellion Ludwigs von Durazzo erhalten liatte, 

kehrte er nach Neapel zuruck, jedoch einen seiner Sohne als 

Befehlshaber einer starken Besatzung in Messina zuriick- 

lassend. — In dieser Zeit war Kbnig Ludwig bei dem Papste 

verleumdet worden. Um iibeln Folgen dieser Verleumdungen 

vorzubeugen und zugleich um den schuldigen Lehnszins zu iiber- 

bringen, wurde Niccola nach Avignon gesandt. Er erreichte 

dort den Zweck seiner Mission vollstandig und gewann sich 

in solchem Maasse die Gunst des Papstes, dass dieser ihn 

durch die Verleiliung der goldenen Rose auszeichnete und ihm 

den Auftrag ertheilte, Bernabo Visconti von Mailand, der 

dainals die Curie bekriegte, zuin Frieden zu bewegen, wenn 

dies aber nicht gelingen sollte, dem den Oberbefehl gegen 

Bernabo fiihrenden Cardinallegaten Egidio Albornoz mit seinem 

Rathe zur Seite zu stehen. Niccola erreichte zwar nicht den 

Abschluss des Friedens, bewirkte aber, dass die Mailander 
Stadt und Gebiet von Bologna raumen mussten, worauf er 

vom Papste zum Statthalter von Bologna und der ganzen 

Flaminia ernannt wurde i). Niccola rechtfertigte glanzend das 

auf ihn gesetzte Vertrauen und hielt die Mailander so in 

Schranken, dass sie sich nicht Tiber Parma hinaus wagten. 

Bald aber rief ihn Konig Ludwig ziiriick. Eine deutsche 
Soldnercompagnie unter dem Befehle eines gewissen Anichino 

war auf Anstiften Ludwigs von Durazzo in Apulien eingefallen. 
Niccola sammelte unterwegs ein kleines Heer, zu welchem 

ihm auch die Florentine!' 300 Reiter stellten, verstarkte das- 
selbe zu Neapel und brach dann nach dem von den Feinden 

besetzten Salerno auf. Anichino wich nach Melfi zuruck, wagte 

aber, da 400 seiner Reiter, durch Geld bestochen, zu Niccola 

iibergegangen waren, auch dort keinen Kampf, sondern zog 

in einer Nacht heimlich ab. Niccola verfolgte ihn — nach- 

dem er 2500 ungarische Sdldner, welche zu Anichino’s Heere 

hatten stossen sollen, fur sich gewonnen hatte —, belagerte ihn 

0 Diese von Palmieri gegebene Darstellung der Ereignisse bedarf, 
wie manches Andere, gar sebr der Bericbtigung, vgl. Tanfani, a. a. 0., 
p. 130 ff. 
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in Atella und zwang ihn, die Stadt zu iibergeben und das 

Land zu verlassen. Gleichzeitig belagerte Niccola’s Sohn 

Angelo den rebellischen Ludwig von Durazzo in Monte Sant’ 

Angelo, brachte ihm eine schwere Niederlage bei und nahm 

ihn sogar gefangen. Ein gewisser Manfred Chiaromonte in 

Messina hatte dainals mit dem Aragonesen Friedrich Verhand- 

lungen angekniipft, um ihm die Stadt zu verrathen. Auf die 

Kunde hiervon eilte Niccola nach Sicilien und traf auch noch 

reehtzeitig dort ein, um den Verrath zu hindern und Manfred 

gefangen zu nehmen. In dieser Zeit verier Niccola seinen 

zweiten Sohn, aber auch diesen Verlust ertrug er mit wlirde- 

vollster Fassung. — Der plotzliche Tod Konig Ludwigs (26. Mai 

1362) rief ihn nach Neapel zurtick, wo er die Autoritat der 

Konigin den widerspenstigenfGrossen gegeniiber energisch und 

erfolgreich wahrte. — Niccola’s zahlreiche Feinde, als sie 

sahen, dass alle anderen Mittel erfolglos seien, verleumdeten 

ihn beim Papste und klagten ihn an, dass er die Rechte der 

Kirche verletze und an der Nichtbezahlung des Lehnszinses 

Schuld trage. Es gelang jedoch Niccola mit leichter Miihe, 

sich brieflich zu rechtfertigen. Uebrigens entsagte er jetzt, 

schon alter geworden, der militarischen Wirksamkeit und blieb, 

auch schon aus politischen Riicksichten, dauernd in' unmittel- 

barer Nahe der verwittweten Konigin. Auch hatte er sich 

keines langen Lebens mehr zu erfreuen. Er starb, erst 56 Jahre 

alt, plotzlich zu Neapel am 8. November 1366, wie man glaubt, 

an einem Gehirnabscesse. Sein Tod war von der heiligen Bri- 

gitta, die damals im Hause seiner Schwester sich aufhielt, vier 

Tage vorher verkundet worden. Sein einbalsamirter Leichnam 

wurde neben dem Altar des heiligen Tobias in der von ihm 

gegriindeten Karthause zu Florenz beigesetzt. Sein Testa¬ 

ment war datirt: Castel Nuovo in Neapel, 30. September 1359. 

In Bezug auf Niccola’s Charakter macht Palmieri (p. 1126 ff.) 

imgefahr die folgenden Angaben. Niccola war ehrgeizig und 

von dem Streben beseelt, fiir die Verwerthung seiner reichen 

Geistesgaben einen wiirdigen und weiten 'Spielraum zu ge- 

winnen. Von seiner Ankunft in Neapel an strebte er bewusst 
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und planvoll nach Erwerbung von Macht iind Einfluss. Dies 

Streben namentlich veranlasste ihn, in den Dienst Katharina’s 

von Tarent einzutreten. Seine aussere Erscheinung, die eine 

sehrgewinnendeundin jedem Alter schbne war, forderte wesent- 

lich seine raschen Erfolge. Seine Gestalt war iiber Mittel- 

grdsse, sein Kbrper stark und breit gebaut, sein Haar hell- 

blond, seine Augen rund und glanzend, sein Gesichtsausdruck 

ruhig und lieiter, seine Arme kraftig und seine Hande ge- 

lenkig. Wenn er sich offentlich zeigte, geschali es stets in 

einer glanzenden und geschmackvollen Kleidung, an Festtagen 

legte er ein buntes und golddurchwirktes Gewand von Seide 

an. Audi liess er sieh [stets von einem zahlreichen Gefolge 

begleiten. Prachtige Waffen und Kriegsrosse liebte er sehr; 

von den letzteren unterhielt er stets eine grosse Zahl, zeigte 

sie gern seinen Besuchern und freute sich, wenn man sie lobte, 

schenkte dann wol auch ein besonders belobtes Ross dem, der 

das Lob gespendet. Beleidigungen verzieh er lieber, als dass 

er sie verfolgte, oft vergalt er sie sogar mit Wohlthaten. Frei- 

gebig war er im hochsten Grade und, wenn es das Heil seines 

Konigs gait, vergass er sieh geradezu selbst: setzte er doch 

wiederholt in solchen Fallen sein und seiner Sdhne Vermogen 

und Leben aufs Spiel. In Speise und Trank war er inassig, 

an Fasttagen genoss er oft nur ein Stuck Brot und ein wenig 

Wasser. Seinen Freunden aber veranstaltete er gern iippige 

Gastmahle, die zuweilen fast zu offentlichen Festen wurden. 

In Florenz auch soil er einmal ein prachtiges offentliches 

Schauspiel gegeben haben, an welchem freilich die das glan- 

zende Treiben eines Kbnigshofes nicht kennenden Republikaner 

als an einem tadelnswerthen Luxus Anstoss nahmen. Von 

seiner Gattin hatte er vier Sdhne und ausserdem adoptirte er 

noch zwei Verwandte: Angelo, den Sohn des Alamanno Accia- 

iuoli und Nerio, den Sohn des Jacopo Acciaiuoli. Sein ganzes 

Leben hindurch war er sehr fromm und widmete kirchlichen 

Stiftungen grosse Summen. Bei Neapel erneuerte er eine 

Karthause; zu Bari grllndete er in der Kirche des heil. Nico¬ 

laus einen reich geschmuckten Altar; drei Miglien slidlich von 
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Florenz auf der Strasse nach Siena Hess er auf einem Hugel 

ein grossartiges KarthMserkloster erbauen, das den Umfang 

und die Anlagen einer befestigten Stadt besass. Er sorgte 

iibrigens bei dieser Klostergrlindung auch ftir die wissenschaft- 

lichen Studien, indem er ein Capital anwies, von dessen Er- 

trage drei Lehrer und fiinfzig Schuler unterlialten werden 

konnten, ebenso legte er dort eine Bibliothek an ^). Audi in 
seinem Testamente verordnete er die Erbauung und Aus- 

schmiickung von Kirchen und Klbstern inner- und ausserhalb 

Italiens. — Seine Gesundheit war, abgesehen von seltenen 

Fieberanfallen, dauernd eine gute. Nur einmal, acht Jahre vor 
seinem Tode, versetzte ihn eine Wunde ini Unterleibe, die ein 

gewisser Filippo Lungotto aus der Familie der Caraccioli aus 
Privatrache ihm beigebracht hatte, in ernste Lebensgefahr. 

Dies ist das Lebens- und Charakterbild Niccola Acciaiuolfs, 

wie es von einem nicht ungeschickten und leidlich zuverlassigen 

Biographen gezeichnet worden ist. Es ist nicht schwer, iiber 

den merkwurdigen Mann ein zusammenfassendes Urtheil z 

fallen. Wir erblicken in ihm — und gerade dies ist es, was 

ihn uns vorzugsweise interessant macht — so recht den Typus 

des Staatsmannes der Fruhrenaissance, denn er vereinigt alle 

charakteristischen Eigenschaften eines solchen in sich: Ehr- 

geiz, Ruhmsucht, Egoismus, einen zienilichen Grad von Gewissen- 

losigkeit, eminente Befahigung zu politischen Berechnungen, 

kaltbliitige Entschlossenheit, Freude an Prunk und Pracht, 

und endlich wirkliche Oder erheuchelte Liebe zu Wissenschaft 

und Kunst. 
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass Boccaccio schon 

wahrend seines ersten Aufenthaltes in Neapel zu Acciaiuoli in 

ein naheres Verhaltniss trat. War es doch so naheliegend, 

dass der junge Florentine!', der frenid in die grosse Stadt kam, 

seinen alteren Landsmann aufsuchte, der damals etwa im 

Jahre 1332 oder 1333 wird er die Erziehung der tarentinischen 

1) Boccaccio freilich meinte, flie Bucher seien dort wie gefangen, da 
sie von den miissigen Monchen nicht gelesen warden (Brief an Fr. Nelli 

p. 161 b. Corazz.). 



136 Drittes Capitel. 

Prinzen ubernommen haben — schon hoch genug stand, urn 

Anderen durcli seinen Einfluss niitzen zu kdnnen, und doch 

nicht so hoch, um sich vornehm abschliessen zu diiifen. Ge- 

wiss hat Boccaccio zunachst mit Bewunderung zu dem bedeu- 

tenden Manne einporgeschaut, der so sicher und so selbstbe- 

wusst hohen Zielen zustrebte, und er mag vielleicht in ihm selbst 

das Ideal eines Mannes erblickt haben — darauf deutet wenig- 

stens der Briefs) vom 28. August 1341 hin, der erfiillt ist von 

Ausdriicken einer schwarmerischen Verehrung und Zuneigung. 

Spater freilich, alter und scharfblickender geworden, auch 

durch herbe Erfahrungen gewitzigt, urtheilte Boccaccio anders 

iiber den einst hochbewunderten Mann und charakterisirte ihn 
in dem Briefe an Francesco Nelli als einen ehrgeizigen und 

innerlich hohlen Emporkommling ^). Aller Wahrscheinlichkeit 
nach war sowol sein friiheres als auch sein spateres Urtheil ein 

iibertrieben einseitiges: Acciaiuoli war weder eine so erhabene 

Gestalt, wie er dem jugendlichen Boccaccio erschien, noch auch 
ein so niedriger Mensch, als welcher er spater von dem ein- 
stigen Bewunderer geschildert ward. 

Durch Acciaiuoli jedenfalls ward der junge Boccaccio zu- 

erst in die hoheren Kreise der Gesellschaft Neapels eingefuhrt, 

denn dass er zu diesen Zutritt gehabt hat, ist ganz zweifellos. 

Nicht im Geringsten war es dabei ein Hinderniss, dass Boccac¬ 

cio der Sohn eines nur massig begiiterten und keiner vor- 

nehmen Familie angehbrigen Kaufmannes war. Am Hofe von 

Neapel war man, freilich sowol im guten wie im ubeln Sinne, 

liber Standesvorurtheile erhaben, und tiberhaupt haben diese 
ja in Italien, durch dessen Gesellschaft immer ein im guten 

Sinne des Wortes demokratischer Zug geweht hat, nie die 

Macht besessen, wie anderwarts. Freilich aber scheint Boccac¬ 

cio in der vornehmen Welt Neapels nie irgend welche hervor- 

ragende Stellung eingenommen, sondern in ihr immer mehr 
den stillen, wenn auch gern gesehenen Beobachter, als den 

b. Corazz. p. 17f. 

Man vgl. aucb die achte Ecloge, in welcher Acciaiuoli als Midas 
hochst ungunstig geschildert wird. 
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thatigen oder gar den fuhrenden Theilnehmer abgegeben zu 

haben. Gewiss hinderten ihn seine Schiichternheit und Be- 

scheidenheit und auch, wie wir zu seiner Ehre wol annehmen 

dilrfen, innerer Abscheu vor dein sich ihin unter glanzender 

Hulle offenbarenden unsittlichen Treiben an einem thatigeren 

Hervortreten; auch besass er schwerlich Ehrgeiz genug, urn 

jemals sich versucht zu fiihlen, in Acciaiuoli’s Fussstapfen zu 

treten und politischen Einfluss zu erstreben. 

Dass aber Boccaccio in Neapels vornehmer Gesellschaft sich 

bewegt hat, dafur besitzen wir in einer Episode seines ,Filo- 

copo‘ ein vollgiiltiges Zeugniss, auf welches wir etwas niiher 

eingehen zu miissen glauben, weil uns darin auch ein anschau- 

liches Bild des damaligen neapolitaner Gesellschaftslebens ge- 

geben wird. 
Auf der Reise, welche er, um die entfiihrte Geliebte 

wiederzugewinnen, unternomnien, komnit der Prinz Florio-Filo- 

copo — so erzahlt Boccaccio^) — von einem heftigen Sturm 

verschlagen, auch nach Parthenope (Neapel) und muss hier, 
gtlnstigen Wind zur Fortsetzung der Fahrt erharrend, flinf 

Monate verweilen. Die thatenlose Bast und die Sehnsucht nach 

der verlorenen Geliebten lassen den Prinzen in tiefe Schwer- 

muth verfallen, welche noch gesteigert wird, als ihn in einer 

Nacht eine schreckhafte Traumvision geangstigt hat. Um ihn 

aufzuheitern, unternehmen seine Begleiter am Morgen mit ihm 

einen Spaziergang. Man kommt auf demselben an einem 

schonen Garten voriiber, in welchem eine vornehme Gesellschaft 

an heiteren Spielen sich ergotzt. Filocopo und seine Begleiter, 

welche eine Zeit lang durch das Gitter zugeschaut hatten, 

werden aufgefordert, einzutreten. Nachdem sie einige Stunden 

an den Unterhaltungen der Gesellschaft theilgenommen haben, 

wollen sie wieder aufbrechen, werden jedoch dringend zum 

Dass ,Filocopo‘ und nicht ,Filocolo‘ die richtige Form ist, beweist 

die t. I, p. 354 ed. Moutier gegebene Etymologie des Namens; in der 
Moutier’schen Ausgabe selbst wird freilich an der verkebrten Schreibweise 

festgehalten. 
2) t. II, p. 25-120. 
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Bleiben eingelaclen; namentlich bittet eine Dame von wunder- 

barer Sclidnbeit, welche die Konigin der Gesellschaft zu sein 

scheint, in anmuthigster und unwiderstelielicbster Weise Florio, 

dass er bis zum Abend verweilen inoge, und ihre Bitte findet 

denn auch bereitwilliges Gehor. Filocopo erkundigt sich bei 

einem jungen Bitter, Namens Galeone, der sich ihm besonders 

freundlich erzeigt hat, wer jene Dame sei, und erfahrt, dass 
sie Fiammetta genannt werde, eigentlich aber Maria heisse und 

die Tochter des Konigs sei ^). Als die Mittagsgluth naht, lagert 

sich ein'Theil der Gesellschaft, darunter Filocopo, auf einer 
schattigen Wiese an einer Quelle und man beschliesst auf 

Fiammetta’s Vorschlag, sich damit zu unterhalten, dass ein 
Jeder eine Frage aus der Liebeskunst vorlegen, und dann ein 

zu erwahlender Kdnig des Spieles dieselbe entscheiden solle. 
Die Konigswiirde aber wird Fiammetta angetragen und von ihr 

auch angenommen. Es werden nun, wie vereinbart, Liebes- 

fragen vorgelegt und zwar meist in Form einer kleinen Novelle 

eingekleidet, die Konigin ertheilt darauf eine ausfuhrlich moti- 
virte Entscheidung, der Fragsteller aber versucht ein anderes 

Urtheil aufzustellen und, zu begriinden, worauf die Konigin ihre 
vorher gegebene Entscheidung vertheidigt und nochmals motivirt. 

Wir geben im Folgenden eine Uebersicht iiber die gestell- 

ten Fragen und deren Entscheidungen. 
Erste Frage. Ein Madchen wird von zwei Junglingen 

geliebt; sie soli zu erkennen geben, wer von beiden der be- 

vorzugte Liebhaber sei: da nimmt sie den Kranz vom Kopfe 

des einen Verehrers und setzt ihn auf das eigene Haupt, 

wahrend sie den Kranz, den vorher sie selbst getragen, auf 

das Haupt des anderen, vorher unbekranzten Junglings legt. 

Wer ist der Bevorzugte? Entscheidung: der, welcher den 

Kranz empfangen hat, denn grbssere Gunst erweist man dem. 

t. II, p. 30: il suo nome e da noi qui cliiamato Fiammetta, posto 
clie la piu parte delle genti il nome di colei la^cliiamino, per cui quella 
piaga che il prevaricamento della prima madre aperse si richiiise. Ella 
e figliuola dell’ altissimo principe sotto il cui scettro questi paesi in quiete 
si reggono. 
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welehem man etwas verleiht, als dem, welchem man etwas 

nimmt. 

Zweite Frage. Zwei Miidchen lieben. Das eine ver- 

liert iliren Geliebten, indem derselbe verbannt wird, das andere 

w’ird durch Eifersucht einer Dritten und sonstige Hindernisse 

immer von ihrem Geliebten getrennt gehalten, so dass sie die 

Freuden der Liebe gar nicht geniessen kann, wahrend dies der 

ersten doch moglich gewesen war. Welche von beiden ist die 

gllicklichere, bezw. die ungliicklichere ? Entscheidung: Un- 

gliicklicher ist die, welche durch die Yerbannung ihren Ge¬ 

liebten ohne Hoffnung des Wiedersebens verloren hat, denn 

sie wird von der Erinnerung an vergangenes Gliick gequalt, 

w^ahrend der Anderen doch noch die Hoffnung auf kiinftige 

Freude verbleibt. 
Dritte Frag\e. Ein Madchen wird von drei Mannern 

verehrt, von denen der eine durch Tapferkeit, der andere durch 

feines Benehmen und Freigebigkeit, und der dritte durch Weis- 

heit ausgezeichnet ist. Wem soil sie ihre Liebe schenken? 

Entscheidung: dem Weisen. 

Vierte Frage. Es wird die im Decamerone X, 5 ge- 

gebene Novelle erzahlt (von dem Ritter, welcher im Januar 

fiir seine Geliebte einen Bliithengarten hervorzaubern lask) i). 

Wer von den betheiligten Personen handelte am edelsten, der 

Ritter, der Zauberer Oder der Gatte der Dame? Antwort: der 

letztgenannte. 
Fiinfte Frage. Zwei Jiinglinge lieben; der eine findet 

keine Erhorung, der andere hat sie gefunden, aber seine Ge¬ 

liebte gibt ihm Grund zur Eifersucht. Wer von beiden ist 

glucklicher, bezw. ungliicklicher? Entscheidung: der zur Eifer¬ 

sucht verdammte, denn dem anderen verbleibt doch noch die 

Hoffnung. 

1) Die hier gegebene Redaction zeigt von derjenigen im Decamerone 
kleine Abweichimgen, z. B. beisst der Ritter Tarolfo und der Zauberer, 
welcher „di Tessalia infino in Ispagna venne“, Tebano (im Dec. beisst der 
Ritter A^aldo, der Zauberer aber wird gar nicht benannt); die Handlung 
spielt in Spanien (im Dec. in Friaul); sehr ausfubrlicb (wahrend im Dec. 
nur ganz beilaufig) wird geschildert, wie der Zauberer sein Werk vollbrachte. 
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Sechste Frage. Zwei MMchen liebeii einen Jungliiig; 

(las eine wirft sich selbst ihm in die Arme, das andere halt 

sich schuchtern fern. Welches von beiden liebte am aufrich- 

tigsten? Entscheidung: das schiichterne. 

Siebente Frage^). 1st es gut, sich zu verlieben, Oder 

nicht? Bevor Fiammetta^liber diese Frage eine Entscheidung 

abgibt, stellt sie eine Theorie der Liebe auf. Es gibt hier- 

nach drei Arten der Liebe: die rein geistige Liebe, die sinn- 

liche Liebe („ramore per diletto“) und die Liebe um des Ge- 

winnes willen (oder: die Liebe aus Motiven der Niitzlichkeit). 

Nur die erstgenannte Liebe ist edel und empfehlenswerth, die 

beiden anderen, namentlich auch die sinnliche, sind verwerflich. 

Hiernach beantwortet sich die gestellte Frage von selbst. 

Achte Frage. Soli ein Mann eine Frau lieben, welche 

in Bezug auf Rang und Reichthum ihm iiberlegen ist, oder 

eine solche, welcher er in diesen Beziehungen iiberlegen ist? 

Entscheidung: er soli die vornehmere^und reichere lieben. 

Neunte Frage. Soil ein Mann seine Liebe einer Jung¬ 

frau, einer Frau oder aber einer Wittwe schenken? Entschei¬ 

dung: einer Wittwe; sie ist in den Werken der Liebe weit er- 

fahrener und weniger schuchtern, als eine Jungfrau; die Liebe 

zu einer verheiratheten Frau aber (wenn es nicht die eigene 

ist) ist Stinde (man vgl. hiermit Sonett 101 in den Rime und 

die Risposta des Antonio Pucci). 

Zehnte Frage. Ein Madchen wird von zwei Junglingen 

geliebt. In Folge irgend welcher Verhaltnisse wird das Mad¬ 

chen zum Feuertode verurtheilt, jedoch mit der Vergiinstigung, 

dass sie begnadigt werden solle, falls demand mit den Waffen 

ihre Unschuld siegreich beweist. Als der eine ihrer Liebhaber 

hiervon Kenntniss erhalt, erbietet er sich sofort zum Kampfe, 

' der andere aber, der erst spilter von der Sache erfahrt, iiber- 

Ehe die Frage gestellt wird, gibt der Fragsteller Galeone (unter 
welcbem Boccaccio wol sich selbst verstanden wissen wollte) eine begeisterte 
und sehr poetische Schilderung der Schonheit Fiammetta’s, ohne dass man 
indessen aus derselben ein wirklich anschauliches Bild zu gewinnen ver- 
mbchte. 
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nimmt die Rolle des Gegners imd lasst sich, die eigene Ehre 

opfernd, urn das Madchen zu retten, freiwillig besiegen. Wer 

von beiden liebte das Madchen am ineisten? Entscheidung: 

derjenige, welcher sich zuei*st zum Kampfe erbot, denn er 

setzte sein Leben aufs Spiel. 

Elfte Frage. i'Gewahrt es einem Liebenden grossere 

Lust, an die Geliebte zu denken oder^sie anzuschauen? Ent¬ 

scheidung: grossere Lust gewahrt das Denken an die Geliebte i). 

Z w 01 f t e Frage. Ein Jungling liebt ein Madchen. Lurch 

Vermittelung einer alten, hasslichen Kupplerin erlangt er Zu- 

tritt zu ihm, wird 'aber sammt der Kupplerin bei dem Zu- 

sammensein mit der Geliebten von den Brudern der letzteren 

tiberrascht, imd das Leben wird ihm nur unter derBedingung 

gesehenkt, dass er ein Jahr mit dem Madchen und ein Jahr 

mit dem alten Weibe zusammenleben miisse. Soil er nun mit 

dem Madchen oder mit der Alten den Anfang machen? Ent¬ 

scheidung : mit dem Madchen, denn dann geniesst er wenigstens 

das Gute zuerst und kann vielleicht, da ja in dem einen Jahre 

sich leicht der Tod der Alten ereignen mag, dem Bosen noch 
entgehen. 

Dreizehnte Erzahlung. Ein Ritter holt die von ihm 

geliebte Frau eines Anderen nach ihrem vermeintlichen Tode 

aus dem Grabe, bringt sie zum Leben zurlick, pflegt sie und 

ihr neugeborneslKind und giebt sie dann, als sie vdllig wieder 

hergestellt ist, unberiihrt ihrem Gatten zuriick Was war 

gi’osser, die Ehrenhaftigkeit des Ritters Oder die Freude.des 

Gatten? Entscheidung: die Ehrenhaftigkeit des Ritters. 

Hiermit endet das anmuthige Frage- und Antwortspiel, 

das, wie man leicht sieht, ein Decamerone im Kleinen und 

gleichsam eine Vor- oder Probearbeit zu demselben ist. 

Die Episode schliesst nun damit, dass erzMt wird, wie 

die Gesellschaft sich mit anderen gemeinsamen Vei-gniigungen 

Ein ganz ahnliche Frage wird im Widmungsbriefe des ,Filostrato‘ 
erortert (p. 9f. b. Corazz.). 

Dieselbe Erzahlung wird mit^grosserer Ausfiihrlichkeit, aber oline 
wesentliche Abweichungen im Decamerone X, 4 wiederholt. 
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bis zum spaten Abend belustigt, wie endlich Filocopo von Fiam- 

metta mit zartlichen Worten Abschied nimmt und ihr gesteht, 

dass, wenn sein Herz nicbt bereits gefesselt ware, er nur sie 

wiii’de lieben konnen. — 

Gewiss ist es ein in seiner Art anmuthiges Bild geselligen 

Lebens, das in dieser Episode uns vorgefiihrt wird. Bei 

naherer Betrachtung aber wird man leicht gewahr werden, dass 

diesem Bilde dock der tiefere Inhalt fehlt und dass an seiner 

Hervorbringung allerdings feiner Sinn fiir die kiinstlerisch 

sehbne Gestaltung des Lebens, aber daneben auch Freude an 

miissiger Geisttandelei und selbst auch.' Frivolitat betheiligt 

gewesen ist. 

Jedenfalls aber — und dies zu constatiren, ist uns das 

Wesentliche — hatte Boccaccio eine derartige Schilderung des 

neapolitaner geselligen Verkehres uns nicht uberliefern konnen, 

wenn er nicht eben das Gesellschaftsleben der hoheren Kreise 

aus eigener Anschauung hatte kennen lernen. Uebrigens legen 

auch viele andere seiner Werke (man denke namentlich an 

den ,Decamerone‘, an ,Filostrato‘ und an die ,Teseide‘!) beredtes 

Zeugniss dafiir ab, dass er mit den Umgangsformen, den An- 

schauungen und Liebhabereien der „feinen“ Gesellschaft seiner 

Zeit vollkommen vertraut war. 

Und so dttrfen wir uns denn wol vorstellen, dass unser 

Dichter gar manches Mai, sei es in den Prunkgemachern eines 

Palastes, sei es im kilhlenden Schatten eines bluthenreichen 

Gartens im Kreise lebensfroher Manner und anmuthreicher 

Frauen genussvoile Stunden verlebt und dass er dort das Ur- 

bild der Gesellschaft seines Decamerone gefunden hat. 

Oft auch mag Boccaccio, sei es allein oder mit heiteren 

Genossen, Ausfluge nach den theils durch ihre landschaftliche 

Schonheit, theils durch ihre mythologischen oder historischen 

Erinnerungen interessanten Oertlichkeiten in Neapels naherer 

und weiterer Umgebung gemacht haben. Auch hierfiir bietet 

uns der ,Filopo‘ ein Zeugniss dar. Als Filocopo — so wird 

dort erzahlt — in Neapel weilte, „da durchwanderte er die 

1) t. II, p. 120 f. 
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umliegende Laiidschaft und vergniigte sich damit, die Alter- 

thumer von Baja, das myrteische Meer^)! und das Vorgebirge 

Misenum zii beschauen, ganz besonders aber den Ort, wo 

Aeneas, von der Sibylle gefiihrt,'liinabstieg zu den unterirdischen 

Schatten. Er besuchte auch das wunderbare Peseina, das 

Kaiserbad von Tritoli und was sonst nocli die benaclibarte 

Gegend aufweist. Er wollte auch den unersteigbaren Monte 

Barbaro sehen und die Gestade von Pozzuolo und den Apollo- 

tempel und die Kapelle der Sibylle, den Avernersee ringsum 

umwandernd, und ebenso die diesen Orten benachbarten 

sehwefelreichen Berge.“ Was er aber seinen Filocopo thun 

lasst, das hat Boccaccio gewiss selbst auch gethan % Hat doch 

auch Petrarca, als er im Jahre 1343 in Neapel war, die Ge- 

legenheit benutzt, urn fleissig die Umgegend zu durchstreifen 

Die ersten Huinanisten waren zugleich auch die ersten modernen 

Touristen: sie haben die sentimentale Freude an der Natur 

und die Freude an dem Besuche historisch oder sonst interes- 

santer Statten wieder entdecktD. 

Aus dem bisher Erbrterten wird mit genilgender Deutlich- 

keit hervorgehen, dass Boccaccio in Neapel keineswegs in so 

armseligen und bedrangten Verhaltnissen gelebt haben kann, 

wie dies einige Biographen, verfuhrt namentlich durch die apo- 

kryphe Epistel an den „wackern Krieger des Mars“^), an- 

nehmen zu milssen geglaubt haben. Boccaccio selbst berichtet 

nirgends etwas davon, dass er irgend wie in Neapel habe Noth 

leiden miissen, sondern hat sich vielmehr ausdriicklich im 

gegentheiligen Sinne ausgesprochen. „Ich lebte“, sagt er in der 

(von uns fur acht gehaltenen) Epistel an Francesco Nelli (p. 140 

b. Corazz.), „von meiner Knabenzeit an bis in mein reiferes Alter 

0 Es sind wol die ,murteta‘ bei Baja mit ihren Dampfbadern ge- 
meint (cf. Herat. Epist. I, 15, 5). 

2) Dass er in der Gegend von Misenum gewesen sei, als Fiammetta 
dort ibre Villeggiatur bielt, sagt er ausdriicklich in ISonett 47. 

s) Vgl. Bd. I, p. 212 f. (cf. Ep. Fam. V, 4). 
0 Man erinnere sich dessen, was wir iiber Petrarca’s Itinerarium 

Syriacum gesagt haben (Bd. I, p. 616f.). 
Vgl. oben S. 32. 
Dalla mia puerizia infino in intera eta. — Das „puerizia“ spricht, 
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zu Neapel, und zwar unter gleichaltrigen vornehmen Jiinglingen, 

welche, obwol adlig, sich nicht schamten, in mein Hans einzu- 

treten und mich zu besuchen. Sie sahen, dass ich nach Art 

eines Menschen und nicht eines Thieres und zwar recht be- 

haglich (delicatamente) lebte, wie wir Florentiner es nun ein- 

mal gewohnt sind; sie sahen auch, dass mein Haus und meine 

Wirthschaft nach Maassgabe meines Vermogens recht glanzend 

eingerichtet war.“ Und dieser so bestimmt gefassten Aussage 

durfen wir wol vollen Glauben schenken. Oder sollte man 

etwa meinen, dass die vornehme Fiammetta von einem Menschen 

sich habe anbeten lassen, der in einer Spelunke der Pergola 

wohnte und halbverhungert war? Es ist ja auch zu beriick- 

sichtigen, dass Boccaccio’s Vater ein leidlich bemittelter Kauf- 

mann war, der, ohne sich sonderliche Opfer aufzulegen, seinem 

studirenden Sohne einen anstandigen Lebensunterhalt gewahren 

konnte und gewiss auch, ware es auch nur aus ausseren An- 

standsrucksichten geschehen, gewahrt hat. Freilich, was gar 

manchen Studenten, selbst solchen, die eines leidlichen 

„Wechsels“ sich erfreuen, passirt, es mag auch bei Boccaccio 

vorgekommen sein: auch er mag zuweilen mehr verausgabt 

haben, als er besass, in Folge dessen in vortibergehende fatale 

Geldklemmen gerathen sein und dann in „katzenjammerlicher 

Stimmung“ liber das ihm feindliche Geschick weltschmerzlich 

gegrollt haben. 

Allem Anscheine nach hat der junge Boccaccio — zumal 

nachdem er das Comptoir mit dem akademischen Horsaale 

vertauschen durfte — wahrend seines ersten Aufenthaltes zu 

Neapel im Grossen und Ganzen frohe und genussreiche Jugend- 

jahre verlebt, die ihm auch durch Liebespein und Liebesgram 

nicht allzu sehr getriibt wurden, so verzweifelt er auch oft in 

seinen Versen sich geberdete. Er ware wol auch schwerlich 

im spateren Leben wiederholt zu langerem Verweilen nach 

Neapel gekommen, wenn nicht durch angenehme 'Jugend- 

erinnerungen die Stadt ihm sehr sympathisch gewesen ware. 

nebenbei bemerkt, fur unsere oben (S. 105) ausgesprocbene Ansicbt, dass 
Boccaccio scbon als junger Mensch nach Neapel gekommen sei. 
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Indessen die zu Neapel verlebten Jahre der Jugend waren 

fill* Boccaccio nicht bloss Jahre des Genusses, sondern auch 

ernster und emsiger Arbeit. Freilich mit dem Rechtsstudium 

hat er sich nach seinem' eigenen Gestandnisse wenig abgemttht, 

und zwecklos, iiberdies auch vergeblich, wiirde es daher sem, 

nach dem Namen des „hochberahmten“ Rechtslehrers zu 

forschen, dessen Vorlesungen uber die Decretalen er, urn 

modern zu sprechen,” zwar belegt, aber nur selten gehbrt hat ^). 

Desto eifriger muss er sich in dieser Zeit den humanistischen 

Studien gewidmet haben. Denn wenn man bedenkt, wie massen- 

haft bereits in seinen Erstlingsdichtungen (Ameto, Filocopo. 

Visione, Teseide etc.) mythologische Anspielungen eingestreut 

sind und wie zahlreich in ihnen Anklange an Stellen lateinischer 

Classiker sich linden, so wird man ihrem Verfasser eine umfang- 

reiche Kenntniss des Alterthums und grosse Belesenheit in den 

lateinischen Autoren zuerkennen miissen. Nun mag ja Manches 

von dem haften geblieben sein, was einst der Knabe in Gio¬ 

vanni’s da Strada Schule gelernt hatte, aber nach der lang- 

jahrigen Unterbrechung durch die kaufmannische Lehrzeit wird 

doch ein sehr angestrengtes Arbeiten erforderlich gewesen sein, 

um Altes aufzufrischen und Neues hinzuzulernen. An Lehrern. 

die dem strebsamen Jiingling bei seinen Studien im Latein be- 

hiilflich waren und ihm vielleicht auch einen ungefahren Be- 

griff vom Griechischen beibrachten, fehlte es in dem damals 

schon, wie heute, litterarisch sehr riihrigen Neapel gewiss nicht, 

wenn wir auch bestimmte Namen nicht zu nennen vermogen. 

Aber eines neapolitanischen Gelehrten wenigstens hat sich 

Boccaccio spater dankbar erinnert, obwol er eigentlichen 

Unterricht von ihm nicht erhalten zu haben scheint. Es ist 

das Paulus von Perugia (Perusinus), der damals schon bejahrte 

Bibliothekar Kdnigs Robert. Man darf diesen Mann wol als 

einen Vorlaufer der Humanisten betrachten. Unermtidlich war 

er im Aufstbbern alter Geschichts- und Gedichtbilcher und iin 

Aufhaufen gelehrter Materialien, wobei ihm in Bezug auf das 

Vgl. Geneal. deor. XV, 10. — Dass Cino von Pistoja Boccaccio’s 
Lehrer gewesen sei, ist eine absurde Mythe, die keiner Widerlegung bedarf. 

Korting, Boccaccio. 10 
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Griechische, dessen Kenntniss ihm mangelte, sein Freund, der 

byzantinische Abt und spatere Bischof von Geraci Barlaam, 

behtilflich war. Nach Art aller Bibliothekare war auch Paulus 

ein Polyhisto-r, und als solcher verfasste er ein grosses Sammel- 

werk, das eine Art inythologisch-historischer Encyklopadie ge- 

wesen zu sein scheint. Das Buck ging leider nach dem Tode 

seines Verfassers durch die Schuld der sittenlosen Gattin des- 

selben verloren ^), Boccaccio aber hat in seinen jungen Jahren 

es noch benutzt und ihm — freilich, wie er selbst sagt, mit 

inehr Gier, als Verstandniss — viel Material fur seine Gotter- 

genealogien entnommen 

Boccaccio’s Lerneifer beschrankte sich jedoch nicht auf das 

philologisch-historische Gebiet, sondern wandte sich auch der 

Astronomie und Astrologie zu. In diesen Fachern war sein 

Lehrer, dessen er oft mit hochster Ehrerbietung gedacht hat, 

der beriihmte Andalone del Negro aus Genua. Leider fehlen 

ims liber diesen bedeutenden Mann, dessen astronomisch-ma- 

thematische Schriften zum Theil noch erhalten sind, alle 

naheren Nachrichten, und nicht einmal das ist mit Bestimmt- 

heit anzugeben, ob Boccaccio in Neapel Oder in Florenz seine 

Ein diirftiger Auszug eines Theiles des Buches ist jedoch im „Zi- 
baldone“ erhalten, wenn man der Ueherschrift des hetreffenden Excerptes 
trauen darf, was fraglich erscheinen kann, vgl. ohen S. 16. 

2) Geneal. deor. XV, 6: (Paulus Perusinus, gravissimus vir) qui et 
aetate provectus et multarum rerum notitia doctus fuit, diu magister et 
custos bibliothecae Roberti Hierusalem et Siciliae regis incliti. Et si us- 
quam curiosissimus fuit homo in perquirendis, iussu etiam sui principis, 
peregrinis undecunque libris, historicis et poeticis operibus, iste fuit. Et 
ob id singulari amicitia Barlaae iunctus, quae a latinis habere non poterat, 
eo medio innumera hausit a Graecis. Hie ingentem scripsit librum, quern 
collectionum titulaverat, in quo inter caetera, quae multa erant et ad varia 
spectantia, quicquid de diis gentilium non solum apud Latinos, sed etiam 
apud Graecos inveniri potest, adiutorio Barlaae arbitror collegisse. Nec 
dixisse verebor ego iuvenculus adhuc longe antequam tu in hoc opus ani- 
mum meum traheres, ex illo multa avidus potius quam intelligens sumpsi 
et potissime ea, quae sub nomine Theodontii apposita sunt. Quern librum 
maximo huius operis incommode Biellae impudicae coniugis crimine eo 
defuncto cum pluribus aliis ex libris eiusdem deperditum comperi. Puto 
igitur eo tempore, quo mihi prime cognitus est, neminem illi in talibus 
aequiparandum fuisse. 
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Bekanntschaft machte, wenn auch Wahrscheinlichkeitsgrunde 

fiir erstere Annahme sprechen^). Wir wissen nur, und zwar 

von Boccaccio selbst, dass er in der Astronomie die umfassend- 

sten Kenntnisse besass, welche er nicht bloss durch theo- 

retische Studien, sondern auch auf weiten Reisen — hatte er 

doch fast den ganzen Erdkreis durchwandert! — durch prak- 

tische Beobachtungen sich erworben hatte ^). Nach anderen, 

allerdings unsicheren Nachrichten soil er auch ein begabter 

Dichter gewesen sein und iiberdies ein griechisches Werk iiber 

die Kreuzziige, das den Patriarchen Aniketos von Constanti- 

nopel zum Verfasser hatte, in das Lateinische ubertragen haben 3). 

Durch den Unterricht dieses Mannes also eignete sich Boccac¬ 

cio die fur damalige Zeit gar nicht unbedeutenden astrono- 

mischen Kenntnisse an, welche er dann in seinen Schriften, 

nicht ohne einige Ostentation, verwerthet hat^). 

Vor seinem ersten Aufenthalte in Neapel war Boccaccio wol noch 
zu jung und mit kaufmannischen Arbeiten zu beschaftigt, als dass er mit 
Erfolg astronomiscben Studien sich bMte widmen konnen; nach Florenz 
wieder zurilckgekehrt (1339 oder 1340) diirfte er dagegen etwas zu alt dazu 
gewesen sein. 

2) Geneal. deor. XV, 6: Induxi saepe generosum atque venerabilem 
senem Andalo de Nigro lanuensem, olim in motibus astrorum doctorem 
meum, cuius quanta fuerit circumspectio, quanta morum gravitas, quanta 
siderum notitia, nosti tu, rex optime, tibi etiam, ut aiebat ipse, cum ad- 
huc esses Romae, conformitatis studiorum familiarissimus fuit, et, ut ipse 
vidisse potuisti, non solum regulis veterum, ut plurimum facimus, astrorum 
motus agnovit, sed cum universum fere peragrasset orbem, sub quocunque 
climate, sub quocunque horizonte experientia discursuum certior factus 
visu didicit, quod nos discimus auditu, et ob id in omnibus illi fidem prae- 
standam crediderim. Circa ea tamen, quae ad astra spectare videntur, non 
aliter quam Ciceroni circa oratoriam aut Maroni circa poeticam exhibendam 
censeo. Huius insuper plura stant opuscula astrorum caeli motusque osten- 
dentia, quae quantum sibi circa talia praeminentiae (sic!) fuerit ostendunt. 

Vgl. Tiraboschi V, 2, 19. Die betreffenden Angaben sind schon 
um desswillen sehr verdachtig, weil schwer anzunehmen ist, dass Boccaccio 
von der dichterischen und historiographischen Thatigkeit des verehrten 
Lehrers nichts gewusst und ihrer mit keinem Worte gedacht haben sollte. 
Anders freilich wiirde die Sache stehen, wenn die Epistel an den „Mann 
des heiligen Hungers" fiir acht und fiir an Andalone gerichtet gehalten 
werden diirfte, vgl. oben S. 37. 

Unter den Mannern, mit welchen Boccaccio in Neapel naher ver- 
10* 
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So hat denn Boccaccio zu Neapel sich in angestrengter 

Arbeit ein reiches Wissensmaterial gesammelt, durch dessen 

Besitz er nicht nur zur Abfassuiig gelehrter Werke und zur 

Theilnabme an der Begriindung des Humanismus befahigt, 

sondern aucb in seiner. dichterischen Thatigkeit mannigfach 

gefdrdert wurde. Denn, was das Letztere anlangt, so wird ja 

wol jeder Kenner der Dichtungen Boccaccio’s zugeben, dass 

dieselben durch ihre mannigfachen Bezugnabmen auf das 

klassiscbe Altertbum und durch ihre theilweise Anlebnung an 

antike Dichterwerke — wobei das Wort „Anlehnung“ freilich 

nur in sehr beschranktem Sinne verstanden werden soil — 

einen ganz eigenartigen Reiz empfangen haben, wenn man aucb 

freilich wird einraumen miissen, dass diese antikisirende Ten- 

denz zuweilen an Manierirtheit nicht nur streift, sondern aucb 

zu solcber wird und dadurch dfters der Gesainmtwirkung nicht 

unbetrachtlichen Eintrag thut. Dieser Nachtheil wiirde sich 

nocb empfindlicher geltend machen, wenn nicht Boccaccio’s ge- 

lehrte Bildung trotz ihres verhaltnissmassigen Umfanges doch 

immer etwas von dem Cbarakter eines liebenswiirdigen Dilet- 

tantismus bewabrt und sich von Pedanterie frei erhalten 

"hatte. — 

Das Wichtigste aber, was von Boccaccio’s Aufenthalt in 

Neapel zu berichten ist, ist sein Liebesverhaltniss zu jener 

schdnen Fiammetta, die sich fur die Tochter des Konigs 

Robert hielt. 

Boccaccio hat die Geschichte seiner Liebe im ,Ameto‘ und 

besonders in dem Tagebuchromane ,Fiammetta‘ ausfuhrlicb 

genug erzahlt und aucb sonst in fast alien seinen italieniscben 

Dichtungen, namentlich aber in seinen Sonetten und Canzonen, 

es an Angaben nicht fehlen lassen. Nichtsdestoweniger muss 

das vorhandene Material als durchaus unzureichend bezelcbnet 

und darf keineswegs als ein urkundliches betrachtet werden. 

f 

kehrte, ist auch noch Dionigio da Borgo San Sepolcro zu nennen, der im 
Jahre 1338 von Paris nach Neapel iibersiedelte (vgl. Bd. I, p. 150 f.); er 
starb aber bereits im Jabre 1341, von Boccaccio tief beklagt (vgl. den Brief 
an Acciaiuoli). 
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Es ist zunaehst zu bedenken, dass durch die einem jeden Dichter 

innewohnende Lust am Phantasiren und Fabuliren gewiss auch 

Boccaccio zu theils bewussten, theils unbewussten Abweichungen 

von der historischen Wahrheit verleitet worden ist, Abwei¬ 

chungen, welche zum Theil auch durch die Riicksicht auf die poe- 

tische Gestaltung des Stoffes gefordert werden konnten, denn selbst 

im Liebesleben eignet sich die thatsachliche Wirklichkeit nicht 

immer ohne Weiteres zur dichterischen Darstellung. Ferner 

ist zu erwagen, dass Boccaccio aus leicht begreiflichen Griinden 

bestrebt sein musste und in der That bestrebt gewesen ist, 

den wirklichen Hergang der Dinge oft nur unter allegorischer 

Verhullung und nur andeutungsweise zu berichten, denn un- 

mbglich konnte er ja wUnschen, dass die innersten Mysterien 

seines Liebeslebens profanen Augen blossgelegt wiirden. End- 

lich muss auch berucksichtigt werden, dass ein Verliebter natur- 

gemass der schlechteste Chronist seiner Liebe ist, da er Alles 

entweder im rosigsten oder im diistersten Lichte, nicht aber in 

der wirklichen Beleuchtung zu erblicken pflegt. 

Wir werden uns demnach zu huten haben, Boccaccio’s 

Angaben uber seine Liebe unbedingten Glauben beizumessen, 

am ehesten werden wir noch denen veitrauen durfen, die sich 

in den an Fiammetta gerichteten Widmungsbriefen zu dem 

,Filostrato‘ und der ,Teseide‘ finden, da in ihnen der Natur 

der Sache nach fiir phantastische Ausschmilckungen keine Ge- 

legenheit sich darbot. 

Auf seiner ersten Reise nach Neapel, hatte Boccaccio 

— so erzahlt er im ,Ameto‘^) —, als er reitend sich der ihm 

noch unbekannten Stadt naherte, ein wunderbares Traumgesicht. 

Es erschien ihm eine anmuthreiche Frauengestalt, in ein grlines 

Gewand gekleidet und geziert mit dem alterthiimlichen Schmucke 

der neapolitanischen Frauen; sie fasste ihn bei der Hand und 

kiisste ihn und er dann sie, worauf sie zu ihm sagte: „Komm’ 

dorthin, wo Du die Quelle DeinerFreuden schauen wirst.“ Schon 

wollte er ihr folgen, da erwachte er aus dem Halbschlummer, 

9 p. 149 £f. 
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in den er versunken gewesen war, und gewahrte, dass er nahe 

daran war, vom Kosse zu stiirzen. So ward er in die Wirk- 

lichkeit zuriickgerufen, das Bild aber der lieblichen Erscheinung 

sehwand nicbt aus seinem Herzen. Aber freilich war es ihm 

so bald nicbt vergonnt, das Urbild des holden, im Traum er- 

blickten Weibes aufzufinden, sondern im Strudel des neapoli- 

taner Lebens fesselten zunachst andere Frauen sein Herz. Die 

erste, die seine Liebe gewann, ward Abrotonia genannt, sie 

musste jedocb bald der schoneren und vornehmeren Pampinea 

weichen. Diese aber, nachdem sie eine Zeit lang dem jungen 

Dichter ihre Gunst geschenkt, entzog ihm dieselbe plbtzlieh 

und blieb taub gegen sein flehentliches Bitten, ihm wieder 

hold zu sein. So waren in diesen Liebeshandeln sechs Jahre 

vergangen, als Boccaccio abermals ein wundersames Traumge- 

sicht erblickte. Es erschienen ihm die friiheren Geliebten und 

fiihrten ihm dieselbe liebliche Frauengestalt zu, welche er einst 

bei seiner Ankunft im Traume geschaut: diese, sprachen sie 

zu ihm, werde er fortan lieben und im Dienste dieser werde 

er schonere Verse dichten, als er friiher fiir sie gethan. Noeh 

aber sollten auch jetzt sechszehn Monde vergehen, bevor die 

im Traume Geschaute auch seinem leiblichen Auge erschien. — 

In dieser Erzahlung kbnnen wir sicherlich die beiden 

Traume als reine Fietionen betrachten 2), um so mehr als Boc¬ 

caccio in seinen Dichtungen von dem poetischen Hulfsmittel 

der Traumgesichte einen sehr ausgiebigen Gebrauch macht. 

Dagegen dtirfen wir die beiden Erstlingsliebschaften, von denen 

der Dichter berichtet, jedenfalls als biographische Thatsachen 

b Es ist gewiss in Erinnerung an sie geschehen, wenn Boccaccio eine 
Pampinea die Konigin des ersten Tages im Decamerone sein lasst. 

Landau, a. a. 0. p. 33 glaubt, durcE diese Traume habe Boccaccio 
andeuten wollen, dass er Fiammetta schon vor dem entscbeidenden Oster- 
sonnabende zweimal fliichtig geseben habe, ohne mit ihr bekannt zu werden. 
Es ist das aber keineswegs wahrscheinlich, denn abgesehen davon, dass ja 
auch die Begegnung in der Lorenzokircbe noch keine nahere Bekanntschaft 
herbeifiihrte (wenigstens nicht nach der Darstellung im Ameto, wo Caleone 
in der Schlafgemachscene Fiammetta als ein vollstandig Fremder gegeniiber 
tritt), so wiirde diese Begegnung alle ihr vom Dichter beigelegte Bedeutung 
verlieren miissen, wenn ihr schon andere vorausgegangen waren. 
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hinnehmen, wenn wir auch die Namen Abrotonia und Pampinea 

sehon ihres fremdartigen Klanges wegen gern als fingirte preis- 

geben wollen. Auch dass der jugendliche Boccaccio, der ja 

bereits als Knabe die ersten Verse gedichtet hatte , seinen 

Schonen poetische Huldigungen dargebracht hat, ist hdchst 

glaubhaft. Die Frage freilich, ob sich von diesen Jugendpoesieii 

etwas erhalten habe, diirfte — vielleicht mit einziger Ausnahme 

des Madrigals (ne morte ne amor, tempo ne stato), das kaum 

an Fiammetta gerichtet sein kann — entschieden zu verneinen 

sein^). — 

Erst am 12. April 1338^) erblickte Boccaccio endlich leib- 

haftig das Ideal seiner Traume: es geschah, als er an diesem Tage, 

einem Ostersonnabende^), gegen zehn Uhr des Morgens.der Messe 

in der San Lorenzokirche beiwohnte. Eigenthiimlich genug, dass 

also auch er, wie elf Jahre vor ihm Petrarca, in einer Kirche von 

dem Pfeile des Liebesgottes getroffen ward, und man )konnte 

versucht sein, diesen Umstand fiir eine Fiction zu halten oder 

ihm irgend welche allegorische Deutung zu geben, wenn man 

nicht wiisste, dass in Italien, wie in den katholischen Siid- 

landern ilberhaupt, die Kirche sehr haufig der Ausgangspunct 

zartlicher Verbindungen und das Stelldichein der Verliebten 

ist Oder doch wenigstens in friiheren Zeiten war. Die Lorenzo¬ 

kirche besteht ilbrigens noch heute, wenn auch freilich in 

Folge eines im 16. Jahrhundert vorgenommenen Umbaues in 

einer wesentlich veranderten Gestalt. Sie liegt ziemlich ver- 

steckt im Hausermeere, nicht allzuweit von der Toledostrasse 

entfernt, wenn man diese hinaufgeht und dann rechts in die 

Via de’ Tribunali einbiegt. Weder ihr Aeusseres noch ihr 

1) Landau, a. a. 0. p. 30 will die Sonette 100 und 101 auf die fruhe- 
sten Liebsckaften Boccaccio’s beziehen. In Bezug auf das erste, das fiir 
seine Deutung keine recbt fassbaren Handbaben bietet, mag die Sache da- 
bingestellt bleiben; in Bezug auf das zweite aber diirfte zu fragen sein, ob 
man seine Abfassung nicht passender in die Zeit ansetzen soil, in welcher 
Boccaccio von der Leidenschaft zu der spater im Corbaccio so arg ge- 

scbmahten Wittwe ergriffen war. 
2) Ueber die Bestimmung des Datums vgl. oben S. 100 ff. 

Nach dem Ameto, p. 154, dann auch am Ostersonntage. 
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etwas diisteres Innere bietet, abgesehen von einigen GemMden 

und Grabdenkmalen, etwas besonders Beraerkenswerthes dar^ 

aber um Boccaccio’s willen darf sie den Anspruch erheben, 

unter diejenigen Statten gezahlt zu werden, welche die histo- 
rische Weihe empfangen haben. 

Der ersten (zweiten) Begegnung folgte, wenn wir dem im ,Fi- 

locopo‘ (t. I, p. 6) gegebenen, innerlich durchaus glaubwurdigen 

Berichte trauen diirfen, nach wenigen Tagen eine zweite (dritte), 

w^elche in der Kirche eines in der Nahe der Stadt gelegenen 

Nonnenklosters des heiligen Benedictus stattfand. Hier hatte 

Boccaccio, der ganz zufallig, wie er sagt, mit einem Freunde einen 

Spaziergang dahin unternommen hatte, auch Gelegenheit, seine 

Angebetete zu sprechen, und es war gleich dies erste Gesprach 

recht zartlicher Art, denn es betraf die Geschicke des sagen- 

haften Liebespaares Florio und Biancafiore. Fiammetta ertheilte 

ihrem Verehrer den gewiss nicht unwillkommenen Auftrag, die 

anmuthige Sage in italienischer Sprache zu bearbeiten, ein 

Auftrag, der denn auch im ,Filocopo‘ seine Ausfiihrung gefunden 

hat. — In Bezug auf die weitere Entwickelung des Verhalt- 

nisses diirfen wir wol zunachst den Angaben des Komanes 

,Fiammetta‘ Glauben schenken, wonach Boccaccio dadurch, 

dass er mit dem Gemahle der Geliebten — denn sie war be- 
reits vermahlt — sich befreundete, Zutritt in ihr Haus erhielt 

und von dieser Vergiinstigung selbstverstandlich eifrigen Ge- 
brauch machte. Ob aber das Verhaltniss jemals uber einen 

freundschaftlich geselligen Verkehr hinausgekommen ist, moge 
einstweilen unerortert bleiben. 

Die Frau, welche Boccaccio seine „Fiammetta“ d. h. sein 
„(Liebes)flammchen“ nannte und unter diesem Namen un- 

sterblich gemacht hat, hiess mit ihrem wahren Namen Maria 

Ueber ihre Herkunft und ihren Stand erhalten wir im ,Ameto‘ 

und in der Einleitung des ,Filocopo‘ Angaben, die wol fiir 

glaubwiirdig gelten diirfen. Es war darnach ihr wahrer Oder 
' ' A 

Als Appellativum braucht Boccaccio das Wort z. B. in Sonett 41. 
Offen ausgesprocben ist der Name im Akrostichon der Amorosa 

Visione, unverkennbar angedeutet Filocopo t. I, p. 4 u. t. II, p. 30. 
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vermeintlieher Vater ein Graf von Aquino, der am konigliehen 

Hofe von Neapel eine hohe Stellung bekleidete. Er vermahlte 

sieh mit einem ebenso schbnen wie sittsamen Madchen, dessen 

Heimath das sudliche Frankreich oder das obere Italien (Gallia 

togata) war. Da geschah es, dass Konig Kobert kurz vor 

Oder kurz nach seiner Kronung^) ein grosses Fest gab, auf 

welchem auch die junge Grafin erschien. Ihre Reize ent- 

flammten den Fiirsten zu strafbarer Leidenschaft, und als 

bald nachher die Grafin eine Gnade von ihm erbitten musste, 

forderte und erhielt er die JBefriedigung seiner sinnlichen 

Lust als Preis der Gewahrung. In Folge dessen konnte eine 

im folgenden Jahre geborene Tochter der Grafin als ein Kind 

des Konigs gelten, wenn sie auch auf des Monarchen eigenen 

Wunsch als Kind des Grafen aufgezogen ward. Die Mutter 

starb, als die Tochter noch nicht herangewachsen war, offen- 

barte aber der letzteren vor ihrem Tode das Geheimniss der 

vielleicht konigliehen Abkunft. Das Madchen ward fur das 

Kloster bestimmt und trat wirklich als Novize in ein solches 

ein. Ihre Schonheit aber, die auch in den Klostermauern nicht 

verborgen blieb, gewann ihr die Liebe eines jungen und reichen 

Edelmannes, er warb um ihre Hand und erhielt sie durch 

Konig Robert’s Vermittelung. Mehrere Jahre bereits hatte sie 

mit ihrem Gatten in glucklicher Ehe gelebt, als sie Boccaccio’s 
Bekanntschaft machte. 

Wie der Graf von Aquino hiess, welcher (und vielleicht 

auch mit Recht) in den Augen der Welt als Fiammetta’s Vater 

angesehen wurde, ist mit Gewissheit nicht anzugeben, indessen 

hat Matteo Camera’s Vermuthung 2), dass es Graf Thomas IV. 

gewesen sei, der sich im Jahre 1308 mit einer Franzosin, 

Sibylle de Sabran, vermMte, viel Ansprechendes fttr sich. 

0 Vgl. oben S. 75 f. 
2) Erstere Angabe Filocopo t. I, p. 4, letztere Ameto, p. 142. Genau 

genommen ist allerdings im Filocopo von einem Feste gar nicht die Rede, 
sondern es wird nur von dem Falle der GrMn gesprochen und zvrar als 
von einem Ereignisse, das vor der Kronimg stattgefunden habe. 

Annali delle due Sicilie (Napoli 1842) t. II, 470 (vgl. Landau, p. 34 
Anm.). Andere Vermuthungen sehe man b. Baldelli, p. 353. 
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Jedenfalls gehorte der Graf demselben Geschlechte an, aus 

welchem ungefahr ein Jahrhundert friiher der grosse Kirchen- 

lehrer Thomas Aquinas hervorgegangen war. 

Ueber den Nainen des Gatten Fiammetta’s lassen sich 

nicht einmal Vermuthungen aussprechen; zu den politisch her- 

Vorragenden Personlichkeiten des damaligen neapolitanischen 

Adels hat er keinesfalls gehort — sonst wiirde wol Boccaccio eine 

Andeutung dariiber gegeben haben —, auch Fiammetta selbst 

scheint, und es kann ihr dies nur zur Ehre gereichen, nie irgend- 

wie an politischenHandeln sich betheiligtnoch auch mit der kbnig- 

lichen Familie irgend nahere Beziehungen unterhalten zu haben. 

Hochst misslich ist es, Fiammetta’s Geburtsjahr zu be- 

stiinmen. Das grosse Fest, auf welchem die Grafin von Aquino 

zuerst Konigs Robert Aufmerksamkeit erregte, ward, wie wir 

bereits erwahnten, kurz vor oder nach dessen Krbnung gefeiert, 

also, da die letztere am 8. September 1309 stattfand, im Spat- 

sommer dieses Jahres. Die Zusammenkunft des Konigs mit der 

Grafin, bei welcher die letztere ihre Ehre dem Fursten preiszu- 

geben sich genothigt sah, hat vermuthlich bald nachher, vielleicht 

einige Wochen, hochstens einige Monate spater, stattgefunden, 

denn bei langerem Zwischenraume wiirde die Leidenschaft 
Robert’s sich wol abgekiihlt haben. Es wiirde hiernach Fiam¬ 

metta’s Geburt spatestens im letzten Viertel des Jahres 1310 
erfolgt sein miissen. Ja, wenn wir die Angabe im Filocopo 

buchstablich verstehen wollten, so wiirden wir zur Annahme 

eines noch friiheren Termines genothigt sein. Hiermit streitet 
nun eine Stelle im Ameto^), an welcher gesagt wird, dass 

Fiammetta Boccaccio’s Alter noch nicht erreicht habe. Hier¬ 

nach kbnnte sie friihestens im Jahre 1313 geboren worden sein, 
falls die Altersdifferenz zwischen ihr und ihrem Liebhaber nur 

Vgl. oben S. 153, Anm. 2. Die betreffende Stelle im Filocopo lautet 
(t. I, p. 4): E avanti che (Roberto) alia reale eccellenza pervenisse, costui 
preso del piacere d’ una gentilissima giovane dimorante nelle reali case, ge- 
nerb di lei una bellissima figliuola. 

p. 151 „donna ancora la tua eta non tenente“ wird dort Fiammetta 
von den friiheren Geliebten Boccaccio’s, die diesem im Traume erscheineii, 
genannt. 
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Monate betragen haben sollte. Vorausgesetzt, class die Stelle 

im Ameto keiner anderen Deutung fahig ist, sind diese ver- 

schiedenen Angaben einfach mit einander unvereinbar. Da 

nun aber dock schwerlich angenommen werden kann, dass 

Boccaccio sich in Bezug auf das Alter der Geliebten wider- 

sprochen babe, so sind vielleicht die Worte: „donna ancora la 

tua eta non tenente“ anders, als gewolinlich geschieht, aufzu- 

fassen, indem unter ,eta‘ nicht ,Lebensalter‘, sonclern, wie 

haufig, ,Leben‘ zu verstehen ware, es wiirde dann etwa zii 

tibersetzen sein: „eine Frau, die (bis jetzt) noch Dein Leben 

nicht in ihrer Macht hat, noch auf dasselbe keinen Einfluss 

ausiibt, sie wird bald Dich beherrschen“. Wir verkennen nicht, 

dass diese Interpretation der Worte etwas Gezwungenes an 

sich hat und keineswegs die nachstliegende ist,^ aber fiir sprach- 

lich mbglich und sachlich zulassig halten wir sie doch. 

Freilich ein Uinstand kbnnte uns bewegen, Fiaminetta’s 

Geburt erst in das Jahr 1313 oder 1314 anzusetzen: im Jahre 

1310 geboren, ware ja Fiammetta nicht unbetrachtlich alter 

gewesen, als Boccaccio, und hatte, als dieser sie (nach unserer 

Annahme im Jahre 1338) zum ersten Male erblickte, bereits 

in dem Alter von 28 Jahren gestanden, einem, zumal fiir eine 

Sildlanderin, immerhin schon etwas bedenklichen Alter. In- 

dessen kann diese Erwagung doch nicht geradezu entscheidend 

sein, denn was verbietet uns anzunehmen, dass Fiammetta 

trotz ihrer 28 Jahre noch eine jugendlich frische und bliihende 

Frau gewesen sei? Und dann ist es ja auch eine durch die 

Litteraturgeschichte geniigend constatirte Thatsache, dass ge- 

rade Dichter haufig in altere Frauen sich verlieben — man 

denke vor alien an Shakespeare und an Goethe! Die voll- 

reife Weiblichkeit, die bei bevorzugten Naturen sich auch mit 

geistiger Reife verbindet, iibt eben einen eigenen Zauber aus. 

Was Boccaccio’s eigenes Alter anlangt, so stand er im 

Jahre 1338 im 25. Jahre, war also gewiss noch nicht zu alt 

fUr die Rolle eines feurigen Liebhabers — Petrarca war nicht 

viel jtlnger, als er am 6. April 1327 zum ersten Male seine Laura 

schaute. Ein 25jahriger Mann darf wol auch noch recht fUg- 
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lich Jung an Jahren und Sinn“ genannt werden, wie Boccac¬ 

cio sich im Widmungsbriefe zur ,Teseide‘ selbst bezeichnet hat, 

Wenn freilich Fiammetta in deni gleichnamigen Romane von 

Pamfilo (Boccaccio) sagt, der erste lockige Flaum habe seine 

Wangen bekleidet, so passt dies nicht recht auf einen Mann von 

fiinfundzwanzig Jahren, es erklart sich jedoch aus dem sehr 

begreiflichen Bestreben, Pamfilo moglichst ideal jugendlich zu 

zeichnen. 
Fiammetta vereinigte nach ihres Verehrers Meinung selbst- 

verstandlich alle Vorziige des Leibes und Geistes in sich und 

war das zur Erde niedergestiegene Ideal weiblicher Schonheit. 

Boccaccio hat verschiedene Male versucht, ihr Aeusseres zu 

schildern 2), indessen ist es ihm doch nicht gelungen, ein recht 

anschauliches BJld zu entwerfen, wie iiberhaupt alle seine 

Frauenschilderungen — namentlich aber die im Ameto gegebe- 

nen — etwas Nebelhaftes an sich haben und durch ihre Ueber- 

schwanglichkeit unklar sind. Verhaltnissmassig am fassbarsten 

ist das freilich nur skizzenhafte Portrait, das im Decamerone 

(t. I, p. 392 ed. Bozzo) sich findet. „Fiammetta’s langes, 

lockiges, goldenes Haar“ — heisst es hier (nach Witte’s Ueber- 

setzung, t. IL p. 97) — „fiel ihr anmuthig auf die weissen, 

sammetnen Schultern, das rundliche Gesicht schimmerte in 

lebendigen Farben weisser Lilien und purpurner Rosen. Die 

Augen leuchteten darin wie die eines ungezahmten Falken, 

und das kleine Miindchen prangte mit einem Paar Lippen, die 
zwei dunkeln Rubinen glichen.“ Es stimmt mit dieser Schil- 

derung die im dritten Sonette gegebene vollig iiberein. Noch 
sei bemerkt, dass Fiammetta ein grilnes Kleid zu tragen pflegte. 

Dass Fiammetta eine nicht gewbhnliche geistige Begabung 
und Bildung besass, wird wol dadurch geniigend bezeugt, dass 

p. 12: della sua giovinezza dava manifesto segnale la crespa lanu- 
gine, che pur ora occupava le guance sue. 

2) Ameto, p. 40, Filocopo t. II, p. 80, Decam. am Ende der vierten 
Giornata, Sonett 3, auch in der Emilia der Teseide hat man wol Fiammetta 
wieder zu erkennen. — Dass aber das Bild der Geliebten auch der be- 
gabteste Maler nicht zu zeichnen vermoge, gesteht Boccaccio selbst im 
Sonett 21. 
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Boccaccio ihr Dichtungen wie die ,Teseide‘ und den ,Filostra- 

to‘ widmen konnte, deren Verstandniss ja eine ziemliche Ver- 

trautheit mit der antiken Mythologie voraussetzt. Jedenfalls 

besass sie Interesse fiir Litteratur und las gern Bucher, frei- 

lich nach Frauenart vorzugsweise Liebesgeschichten ^). Audi 

wiirde Boccaccio schwerlich fingirt haben, dass sie die Geschichte 

ihrer Liebe zu Pamfilo selbst geschrieben hatte, wenn sie nicht 

zu litterarischer Beschaftigiing geneigt und befiihigt gewesen ware. 

Es bleibt nun noch die Frage zu erortern, welcher Art 

das Verhaltniss Boccaccio’s zu Fiammetta gewesen sei. 

Im Ameto erzahlt Fiammetta, dass, als ihr Gemahl einst 

nach Capua gereist war, Caleone (Boccaccio) zu nachtlicher 

Stunde in ihr Schlafzimmer eingedrungen sei und mit stiir- 

mischem Flehen, dem sie trotz ihrer anfanglichen EntrUstung 

nicht habe widerstehen konnen, um ihre hdchste Gunst ge- 

worben habe; Caleone sei ihr damals noch vollig fremd gewesen, 

und auch er habe sie bis dahin nur an jenen Ostertagen 

in der Lorenzokirche ge^hen. 

Dass der schiichterne Boccaccio sich einer so kecken, um 

' nicht zu sagen frevelhaften Jiinglingsthat, wie die eben erzahlte 

gewesen ware, schuldig gemacht haben sollte, ist von vorn- 

herein wenig gla'ublich. Ganz sicherlich haben wir es hier 

lediglich mit einem nur in der Phantasie vollbrachten Wage- 

stiicke zu thun. Denn man bedenke, dass, wenn man der Er- 

' zMung des Ameto glauben wollte, man den an sich ganz un- 

gleich giaubhafteren Berichte in der Einleitung des Filocopo 

als erdichtet verwerfen miisste. Nach diesem letzteren folgte, 

wie wir sahen, der ersten Begegnung Boccaccio’s mit Fiammetta 

nach wenigen Tagen eine zweite in der Kirche eines Nonnen- 

klosters. Diese aber kann nicht vor dem nachtlichen Ueber- 

falle stattgefunden haben, denn dann ware bei diesem Caleone 

kein Fremder mehr fiir Fiammetta gewesen, und ebenso wenig 

nach dem Ueberfalle, denn die Sache wird im Filocopo dureh- 

aus so dargestellt, als sei zwischen der ersten und zweiten 

1) Vgl. den Widmungsbrief zur Teseide (p. 3 b. Corazz.). 
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Begegnung ein Zusammentreffen nicht erfolgt. Wir haben 

also die Wahl, entweder die Erzahlung im Ameto, Oder den 

Bericht im Filocopo fur eine Erdichtung zu halten, und in 

diesem Dilemma entscheiden wir uns imbedingt fur den Filo- 

eopo, der uns eine Darstellung von dem Hergange der Ereig- 

nisse giebt, wie sie durchaus naturgemass und innerlich wahr- 

scheinlich ist. Wir retten damit zugleich Boccaccio vor der 

Anldage, ein verbrecherisches Attentat auf die Ehre einer Frau 
begangen zu haben. 

In dem Fiammetta-Bomane wird mit grosser psychologischer 
Kunst dargestellt, wie das Verhaltniss Pamfilo’s zu Fiammetta 
nur erst einige Zeit nach seinem Beginne und wie durch den 

Einfluss einer damonischen Naturgewalt zu einem strafbaren 

und ehebrecherischen wird. Sollten wir hierin die Wahrheit 

erblicken? Nun, es lasst sich nicht mit voller Bestimmtheit 

leugnen, dass die Dinge sich nicht in der That so entwickelt 

haben kbnnten, aber die Wahrscheinlichkeit spricht doch, wie 
wir gleich sehen werden, sehr gegen eine solche Annahme. 

Vor alien Dingen sei bemerkt, dass in dem Fiammetta-Komane 

die Sache uberhaupt nicht anders dargestellt werden konnte,* 

als sie dargestellt worden ist, wenn die Dichtung nicht alien 

Reiz verlieren sollte: die poetische Nothwendigkeit erforderte 
es, dass Pamfilo und Fiammetta schuldig wiirden, ahnlich wie 

es etwa in den Goethe'schen „Wahlverwandtschaften“ poetisch 
nothwendig war, dass Eduard und Ottilie, Charlotte und der 

Hauptmann sich wenigstens des moralischen Ehebruches schul¬ 
dig machten. 

Wir glauben, dass in Wirklichkeit Boccaccio von Fiammetta 
niemals andere Gunstbeweise erhalten hat, als solche, wie sie 

eben eine Frau, ohne ihre Pflicht als Gattin zu verletzen, einem 

Manne ertheilen darf, der sie bewundert und verehrt, freilich 

glauben wir dabei auch gern, dass eine so sittliche Beschrankung 

nicht eben nach Boccaccio’s Sinn gewesen ist und dass, wenn 

sie stattgefunden hat, es nicht ihm zum Verdienste angerechnet 
werden darf. 

In dem Widmungsbriefe zum ,Filostrato‘ — und dieser 
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diirfte eine der letzten Dichtimgen sein, die fur Fiammetta 

geschrieben wurden — bekennt Boccaccio ausdriicklich (p. 15 

b. Corazz.), dass er sich nicht ruhmen diirfe, yon Fiammetta 

jemals solche Gunst erhalten zu haben, wie sie dem Troilo von 

der Griseida zu Theil geworden sei, und dass er auch fiir die 

Zukunft solche Hoffnung nicht hege. Es liegt nun absolut 

kein Grund vor, an der Wahrheit dieser mit aller wunschens- 

werthen Bestimmtheit gemachten Aussage zu zweifeln. In den 

lyrischen Dichtungen klagt Boccaccio an zahllosen Stellen iiber 

die unerbittliche Sprddigkeit der Geliebten G- „Einen kalten 

Marmor, den kein Liebesstrahl erwarme“, nennt er sie ein 

Mai ^), ein anderes Mai hofft er, dass vvenigstens der nahende 

Fruhling das Eis, das ihre Brust umgebe, zum Schmelzen 

bringen werde 3). Ihre GleichgUltigkeit gegen ihn ist, beschwert 

er sich, eine so grosse, dass sie in den fiinf Jahren, seit er sie 

anbete, sich nicht einmal darum gekummert habe, wie er 

heisse^), und so entfernt ist sie davon, sich ihm hinzugeben, 

dass sie ihm vielmehr ausdriicklich sagte, an ihrer Ehre sei 

ihr mehr gelegen, als an seinem Liebesleide ^). Auch der Un- 

. treue — es kann nur eine ideelle gemeint sein — klagt er 

die Geliebte haufig an und macht es ihr zum Vorwurfe, dass 

sie einen weniger Wiirdigen ihm vorziehe ^). Nur einmal glaubt 

der Dichter ein Zeichen von Gegenliebe bemerkt zu haben ^), 

desto haufiger muss er den Wunsch aussprechen, dass Amor 

doch auch die Geliebte einmal mit scharfem Pfeile verwunden 

moge ^). Ja, zuweilen gerath er ^ber Fiammetta’s uniiberwind- 

, 9 Man sehe z. B. Son. 30, 46, 52, 57, 58, 59, 70. 
Geleit der fiinften Canzone. 

3) Son. 105. 
Son. 86: Se io potessi creder che in cinqu’ anni ] ch’ egli 6 che 

vostro fui, tanto caluto | di me vi fosse, che aver saputo | il nome mio vo- 
leste etc. 

Son. 70: del mio onore | mi cal troppo pin che del tuo affanno. 
z. B. Son. 4, 5, 14, 43, Madr. 3. 

’) Son. 55, Ball. 1. 
Son. 66. 

®) z. B. Son. 79, Canz. 5, v. 108ff. 
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liche Kalte in solchen Zorn, dass er wUnscht, es moge ihm 

einst vergonnt werden, 'sie alt und ihre Schonheit zerstort zu 
sehen i)! 

Auf Grund dieser Zeugnisse, deren Beweiskraft man fiig- 

lich nicht wird anzweifeln konnen, darf man wol mit allem 

Rechte behaupten, dass Boccaccio’s Verbaltniss zu Fiammetta 

nicht bis zu einer straflichen Vertraulichkeit sich steigerte 

und dass seine Liebe entweder gar nicht, oder doch nur mit 

wohlwollenden Freundschaftsbezeugungen erwiedert ward. Ob 

nun Fiammetta wirklich eine tief sittliche Natur war, wie es 

scheinen mbchte und wie auch die ihr von Boccaccio in den Mund 

gelegte Theorie der Liebe vermuthen lasst, oder aber, ob sie 

nur deshalb gegen den Dichter sich kiihl verhielt, weil sie 

einem Anderen eine unerlaubte Neigung zuwandte, das zu er- 

drtern wiirde, da alle Anhaltspuncte zur Entscheidung der 

Frage fehlen, vollig miissig sein. 

Allem Anscheine nach also blieb Boccaccio’s Liebe eine 

unerwiederte und einseitige, und er hatte mithin reichliche 

Gelegenheit, alle Stadien des Liebesschmerzes, des „Hangens 

und Bangens in schwebender Pein“ 3) kennen zu lernen, und 

seine Liebesklagen in Sonetten und Canzonen auszustrbmen, 

was er denn auch als achter Dichter fleissig gethan hat. In- 

dessen fehlte es seinem Liebesleben doch nicht an alien Licht- 

blicken. Er durfte, und vermuthlich nicht allzu selten, an 

Gesellschaften theilnehmen, in denen er der Geliebten begegnete 

und sich wenigstens des Anblicks ihrer schbnen Augen und des 

Klanges ihrer lieblichen Stimme erfreuen konnte^); er durfte 

sie zuweilen auf Spaziei-gangen am Meeresufer und auf Kahn- 

fahrten begleiten^); er durfte endlich (das war aber wol die 

Grenze des Erlaubten!) sie besuchen, wenn sie in der Nahe 

1) Son. 37, 82. 
Filocopo, t. II, p. 83, vgl. oben S. 71. 

■^) Es sei erlaubt, noch von einem j,Hangen und Bangen“ zu sprechen, 
obwol die neueren Goethe-Ausgaben die ricbtigere Lesart „Langen und 
Bangen“ bieten. 

Vgl. Son. 39 und 41. 
Son. 31, 32, 53. 
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von Misenum auf dem Lande lebte ^), wahrend ihm dagegen ihr 

nach Baja zu folgen nicht gestattet ward ^). Der wiederholte 

Aufenthalt Fiainmetta’s in letzterein Badeorte — „wohin manche 

Fran als eine Lucrezia geht und als eine Cleopatra zuriick- 

kehrt“ — ward von dem Dichter sehr ungern gesehen, denn 

€1* befurchtete, und vielleicht nicht ohne Grund, dass ihm dort 
ein gliicklicherer Nebenbuhler erstehen konnte. 

Mit dem Gemahle Fiammetta’s scheint Boccaccio nie un- 

angenehme Beriihrungen gehabt zu haben: es lag eben zu 

solchen kein Anlass vor. Nur einmal beklagt er sich iiber 

„den Drachen, der den Schatz bewacht“ ^), das kann sich aber 

auch auf eine tugendstrenge Ehrendame Oder sonstige Begleiterin 
der Geliebten beziehen. 

Wie lange das Verhaltniss Boccaccio’s zu der schonen 

Neapolitanerin gewahrt habe, lasst sich unmoglich genau be- 

stimmen. Zur Zeit, als er den Decamerone schrieb d. h. im 

Anfange der fiinfziger Jahre, scheint Fiammetta noch gelebt 

zu haben und Gegenstand der Verehrung des Dichters gewesen 

zu sein: das lasst sich aus der hervorragenden Rolle schliessen, 

die ihr in der Rahmenerzahlung zugetheilt ist. Nicht lange 

nachher aber muss sie gestorben sein, denn es lasst sich schwer 

denken, dass Boccaccio noch bei ihrem Leben urn die Liebe 

jener florentiner Wittwe geworben haben sollte, an welcher er 

sich dann fiir den ertheilten Korb in dem, etwa 1355 verfassten, 

„Corbaccio“ so furchtbar geracht hat. Uebrigens bewahrte 

Boccaccio auch der verstorbenen Fiammetta seine Liebe, wie 

er durch eine Reihe tief empfundener Sonette, wahrer Perlen 

der lyrischen Poesie, bezeugt hat^). 

Man behauptet gewiss nicht zu viel, wenn man sagt, dass 

die Liebe zu Fiammetta Boccaccio’s einzige wahre Liebe 

gewesen sei: sie beseligte die Jahre seiner mannlichen Jugend, 

1) Son. 47, 48. 
2) Son. 15, 33. 

Son. 69. 
Son. 54: serpente che guard’ il tesoro. 

5) Son. 28, 29, 51, 60, 67, 73, 88, 90. 
Korting, Boccaccio. 11 
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sie begeisterte noch die Jahre seines reiferen Alters und ihr 

blieb er auch im Greisenalter noch treu, wenn auch naturge- 

mass die anfangs sinnlich gliihende Leidenschaft allmahlich 

sich kiihlte und einem ruhigeren Empfinden wich. Boccaccio 

hat in seiner Liebe einen ahnlichen Process der inneren 

Lauterung bestanden, wie Petrarca, nur dass er als die weniger 

tief angelegte und nicht so sentimental besaitete Natur von 

diesem Processe auch weniger tief ergriffen und in seinem 

Innern aufgewiihlt ward, als sein grosser Freund. 
Fast zu alien seinen Dichtungen ist Boccaccio durch seine 

Liebe zu Fiammetta angeregt worden, fast alle sind von der 

Gluth dieser Leidenschaft durchhaucht: die Teseide und der 

Filostrato sind Fiammetta gewidmet, der Filocopo ist in ihrem 

directen Auftrage geschrieben, sie ist die Heldin des Fiammetta- 
Romanes, sie wird im Ameto, in der Am^orosa Visione, selbst 

auch im Ninfale Fiesolano und im Decamerone verherrlicht, 

an sie endlich ist die weitaus grosse Mehrzahl der lyrischen 

Gedichte gerichtet. Sie darf demnach in Wahrheit die Muse 

genannt werden, welche den Dichter begeisterte und sein reiches 
Talent zur vollen Entfaltung hat gelangen lassen. Ohne die 

Liebe zu Fiammetta wiirde Boccaccio ganz gewiss nicht das 
geworden sein, was er geworden ist. Und somit besitzt wol 

Fiammetta berechtigten Anspruch' auf die Dankbarkeit der 
Nachwelt, die sich der Schopfungen Boccaccio’s erfreut und an 

ihnen sich bildet. 

Das geistvolle und anregend geschriebene Buch Rodolfo Renier’s: 
la Vita Nuova e la Fiammetta. Studio critico (Torino e Roma 1879) er- 
scbien leider zu spat, als dass es fur die Abfassung dieses Capitels noch 
batte berucksicbtigt werden konnen, es wird indessen, soweit es sicb auf 
Fiammetta beziebt, in den ,Nacbtragen‘ zu diesem Bande besprocben werden. 
Hier sei nur soviel bemerkt, dass wir Renier’s Aufstellungen liber das Ver- 
haltniss Boccaccio’s zu Fiammetta fiir fast durcbaus unricbtig erklaren miissen. 
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Riickkehr nach Florenz. Zweiter Aufenthalt in Neapel. 

IMur vermuthungsweise lasst sich aiigeben, wie lange 

Boccaccio’s erster Aufenthalt in Neapel gewiihrt hat^). Den 

wichtigsten Anhaltspunkt bietet uns die ungefahr feststehende 
Abfassungszeit des Ameto dar, welcher im Jahre 1340 Oder 

doch nur kurze Zeit nachher geschrieben worden sein muss ^). 

Einen weiteren Anhaltspunkt, freilich wenig sicherer Art, ge- 

wahrt uns Boccaccio’s vom 28. August 1341 datirter Brief an 

Niccola Acciaiuoli, .welcher, wenn er iiberhaupt acht ist, woran 

zu zweifeln sehr erlaubt sein mag, eben nur im Jahre 1341 

und nicht, wie Baldelli (p. 374) annahm, erst 1342 geschrieben 

worden sein kann^). Die Dauer des Aufenthaltes Boccaccio’s 

in Florenz lasst sich nur muthmaasslich bestimmen. Dass er im 

Spatsommer 1345 sich wieder in Neapel befand^ ist gewiss, denn 

Wir lassen im Folgenden absichtlich einen Umstand ganz un- 
beriicksichtigt, Nach Tiraboscbi’s (t, V, p. 3, c. 43) und Anderer An- 
nabme soli der Widmungsbrief zur ,Teseide‘ vom 15. April 1341 datiren. 
Ware dies richtig, so wiirde damit ein wicbtiger cbronologischer Stiitz- 
punkt gegeben sein. Aber jene Datirung entbehrt der erforderlicben hand- 
schriftlichen Beglaubigung und kann durchaus nicht fiir authentiscb gelten, 
zumal sie auch aus inneren Grunden wenig wahrscheinlicb ist. Man tbut 
daber am besten, ganz von ihr abzuseben. 

2) p. 78: ora del quartodecimo (secolo) delle cinque parti le due (sono 
compiute). — Konig Robert wird als noch lebend angefubrt. p. 142. 

Verdacbt gegen die Aechtheit der Epistel erregt namentlicb der 
Umstand, dass in derselben von Dionigi da Borgo San Sepolcro bereits 

11* • 
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seiner Angabe zufolge^) ist er Augenzeuge der martervollen 

Hinrichtung gewesen, welche die Abenteureriii Philippa von 

Catania wegen ihrer sei es wirklichen, sei es vermeintlichen 

Mitschuld an der Ermordung des Konigs Andreas erleiden 

musste^). Wann er aber nach Neapel zuriickgekehrt ist, muss 

unbestimmt bleiben, falls man nicht einer gleich zu erwahnenden 

Thatsache chronologische Bedeutung beilegen darf. 

Wenn also, was als feststehend angenommen werden darf, 

Boccaccio im Jahre 1340 den ,Ameto‘ schrieb, so muss er 

spatestens in diesem, vielleicht auch schon in dein voraus- 

gegangenen Jahre in Florenz (oder Certaldo) sich befunden 

haben, denn dass nur an einem dieser beiden Orte der ,Ameto‘ 

entstanden sein kann, erhellt, um von anderen Beweisen ganz 

abzusehen, aus dem Schlussgedichte (p. 197—200, namentlich 

p. 199) desselben. 
Wenn demnach Boccaccio etwa vom Jahre 1339 Oder 1340 

ab bis etwa zu den Jahren 1344 oder 1345 in Florenz (bezw. 

Certaldo) sich aufgehalten hat und wenn man, wie doch wol 

statthaft ist, annimmt, dass dieser Aufenthalt durch keine 
Reise nach Neapel unterbrochen war 3), so ergibt sich daraus 

eine nicht unwichtige und nicht uninteressante Folgerung. 

Gemeinhin hat man angenommen, dass Boccaccio der 

olfentlichen Priifung, welche Petrarca, um sich der Dichter- 

wie von einem Todten gesprochen wird (p. 18 b. Corazz.: da Dio mi fu 
tolto), wahrend Dionigi doch erst am 14. August 1342 starb (vgl. Fra- 
cassetti zu Petr. Lett. fam. t. I. p. 425 und die dort citirten Werke). Aus 
diesem Grunde setzte eben Baldelli den Brief in das Jahr 1342. Dass dies 
aber doch nicht statthaft sei, hat Tanfani a. a. 0. p. 44 Anm. gezeigt. 
Es bleibt Nichts iibrig, als entweder den Brief fiir unacht zu erklaren (was 
auch durch den Inhalt glaublich gemacht wird) oder ihn fiir acht anzu- 
erkennen und dann an dem iiberlieferten Datum festzuhalten; im letzteren 
Falle miissen natiirlich [die auf Dionigi beziiglichen Worte so gedeutet 
werden, dass sie auch auf einen Lebenden passen konnen — freilich eine 
sehr missliche Aufgabe 

De cas. vir. illustr. IX 11. 
2) Vgl. Domin. de Grav. b. Muratori, Script, t. XII, 565 ff. 

Zur Annahme einer derartigen Reise konnte hochstens die Geneal. 
Deor. XIV 22 erzahlte Anekdote von Konig Robert, die 1341 oder 1342 
vorgefallen sein muss, berechtigen. 
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krone wiirdig zu zeigen, im Marz 1341 vor Konig Robert be- 

stand, als Zuschauer beigewohnt babe, ohne jedoch Petrarca’s 

persbnliche Bekanntschaft zu machen. Einen Beweis hierfUr 

erblickte man darin, dass Boccaccio in seiner sicherlich vor 

1350 geschriebenen Biographie (oder richtiger: in seinem 

Panegyrikus) Petrarca’s das leibliche Aussehen desselben ein- 

gehend schildert. Wie ware dies, meinte man, mbglich ge- 

wesen, wenn er nicht Petrarca, obwol er ihn erst im Jabre 

1350 wirklich kennen lernte, schon frtiher einmal, wenigstens 

fliichtig, gesehen hatte? und bot hierzu nicht Petrarca’s An- 

wesenheit in Neapel die beste Gelegenheit? Diese Argumen¬ 

tation mag sehr verlockend erscheinen, kann aber dock schwer- 

lich als beweiskraftig aiierkannt werden. 1st Boccaccio, woran 

nicht zu zweifeln, 1339 oder 1340 nach Florenz gekommen, 

so wird er ganz gewiss nicht bald darauf (spatestens im Vor- 

fruhjahr 1341) nach Neap el gereist und von dort aus nach 

kurzem Verweilen wieder nach Florenz zurilckgekehrt sein, 

von wo aus er ja am 28. August 1341 an den im Juni dieses 

Jahres aus Morea nach Neapel gekommenen Niccola Acciaiuoli 

geschrieben und ihn zu der Heimkehr aus deni Oriente be- 

glilckwiinscht haben soil — um dies thun zu konnen, hatte er 

ja Neapel bereits spatestens im Juni 1341 wieder verlassen 

miissen. Ein solches wiederholtes Hin- und Herreisen zwischen 

Florenz und Neapel verbot sich bei den damaligen Verkehrs- 

verhaltnissen wol von selbst. Boccaccio ist also jedenfalls im 

Marz 1341 nicht in Neapel gewesen und hat der Prtifung 

Petrarca’s nicht beigewohnt. Die Kenntniss von Petrarca’s 

Aussehen mag er leicht auf dem Wege brieflicher Mittheilung 

erlangt haben. Ueberdies kann es ja immerhin fraglich 

scheinen, ob Boccaccio’s Vita Petrarca’s, wie sie uns im Codex 

Morellianus vorliegt, wirklich die originale, von spateren Inter- 

polationen freie Redaction ist. 

War Boccaccio im Marz 1341 nicht in Neapel, so erklart 

es sich natiirlich auch, warum er nicht schon in diesem Jahre 

Petrarca’s persbnliche Bekanntschaft gemacht haben kann, 

was sonst ausserst befremdlich sein wiirde. Ueberhaupt lasst 
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sich fuglich niclit annehmen, dass Petrarca und Boccaccio Je¬ 

mals gleichzeitig in Neapel gewesen sein sollten, ohne sich 

persdnlich kfennen zu lernen, denn Beide wiirden sich, auch 

ohne einander ahsichtlich aufzusuchen, sicherlich in den litte- 

rarischen Hofkreisen begegnet sein. Es ist demnach nicht 

wahrscheinlich, dass Boccaccio sich in Neapel befunden habe, 

als Petrarca (von Anfang des Octobers bis zu Ende des De¬ 

cember 1343) als papstlicher Gesandter dort weilte^), sondern 

beide Dichter sahen sich erst im October 1350, als Petrarca 

nach Florenz kam, von Angesicht zu Angesicht, wie iibrigens 

Petrarca auch ausdriicklich angibt ^). Fiir Boccaccio aber er- 

gibt sich hieraus, dass er hochst wahrscheinlich erst im Jahre 

1344 von Florenz nach Neapel zuruckgekehrt ist. 

Warum Boccaccio im Jahre 1339 oder 1340 Neapel ver- 

liess, kann mit Bestimmtheit nicht angegeben werden. Darf 

man auf ihn selbst beziehen, was im Fiammetta-Eomane 

von Pamfilo gesagt wird, so wiirde ihn der Wunsch seines 

Vaters, der, wie man dann annehmen miisste, um diese Zeit 

seine (erste) Gattin und mehrere Sohne verloren hatte, heim- 
berufen haben. Mogiich, dass dem wirklich so war, denn 

andere, als gebieterische Familienriicksichten haben ihn gewiss 

nicht zum Aufgeben des Aufenthaltes in Neapel bewegen kbnnen. 
Schwer ist dem Dichter jedenfalls die Trennung von Neapel 

geworden, schwer vor allem die Trennung von seiner geliebten 

Fiammetta, wenn wir auch durchaus nicht glauben, dass er zu 

dieser im Verhaltnisse eines Pamfilo gestanden habe. 

Und wie sehr erst musste er es beklagen, von Neapel ge- 

schieden zu sein, als er bald nach seiner Riickkehr nach 

Florenz dort Augenzeuge der trubseligsten Begebnisse ward! 

Noch bis zum Jahre 1338 hatte die Arnostadt sich jenes 

bluhenden Zustandes erfreut, von welchem Giovanni Villani 

eine so anziehende und lehrreiche Schilderung entworfen hat^)^ 

1) Vgl. Bd. I, p. 210 ff. 
2) Ep. Earn. XXI 15 (am Schluss). 
2) p. 38. 
0 Lib. XI, c. 91 bis mit 94. 
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.Jetzt aber war diese Blilthe vernichtet, und fast plotzlich war 

schweres Unheil iiber das Gemeinwesen hereingebrochen ^). 

Finanzielle Krisen batten selbst die stolzesten Bankliauser zum 

Fall gebracht Oder doch tief erschiittert und zahllose Burger 

in ungewohnte Verarmung gesturzt, Ein Krieg, init dem be- 

nachbarten Pisa um den Besitz Lucca’s gefuhrt, endete mit 

schimpflicher Niederlage und Schiidigung der politisclien Macht- 

stellung, nachdem er die grossten Opfer an Geld und Material 

gefordert hatte. Arge Parteiungen zerrissen die Burgerscliaft: 

feindlich standen einerseits der Adel und andrerseits die unteren 

Classen der Bevdlkerung dem vornehmeren Burgerstande, der 

bis dahin die Leitung des Staates gehabt hatte, gegeniiber. 

So iiberaus klaglich und zerfahren waren die Zustande, so 

niedergedriickt und jedes Selbstvertrauens entbehrend die 

Stimmung der Bevdlkerung, dass die sonst auf ihre Freiheit 

so eifersUchtigen Florentine!* einem Abenteurer, dem Grafen 

Walther VI. von Brienne, der sich Herzog von Athen nannte ^), 

die Herrschaft iiber ihre Stadt tibertrugen, von der starken 

Hand eines Einzigen Rettung aus ihrem Wirrsale erhoffend. 

Aber wie trilgerisch sollte diese Hoffnung sich erweisen! Walther, 

die Feindschaft der eiiizelnen Classen der Biirgerschaft gegen 

einander schlau benutzend, setzte sich in den Besitz der 

Tyrannis und schaltete nun mit brutaler Gewalt in der bis 

dahin frei gewesenen Stadt: das Blut der Burger floss in 

Strdmen, ungeheuere Summon wurden erpresst, alie Rechte 

missachtet, alle Verfassungsbestimmungen mit Filssen ge- 

1) Ueber die florentiner VerhMtnisse dieser Zeit ist Hauptquelle 
naturlich Giov. Villani (Schluss des 11. und Anfang des 12. Buches). — Von 
neueren Bearbeitungen der florentiner Gescbichte vgl. man besonders 
Perrens, Histoire de Florence t. IV (Paris, 1879), p. 215—314, und Gino 
Capponi, Storia della, repubbl. di Firenze (Florenz 1875), t. I, p. 195—208. 

Ueber Walther von Brienne vgl. man namentlicb den trefflichen 
Aufsatz von Reumont, Der Herzog von Atben, in v. Sybel’s Historiscber 
Zeitscbrift Bd. 26 (Munchen, 1871), p. 1—74, und das trotz mancber 
Scbwacben verdienstlicheW^^^h von F. de Sassenay, Les Brienne de Lecce 
et d’Atb5nes etc. Paris, 1866 (vgl. die Recension von J. Soury in der 
Bibliotheque de I’Ecole des Chartes t. XXXI, p. 372 ff.). — Walther 
herrschte iiber Florenz vom 31. Mai 1342 bis Ende Juli 1343. 
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treten. Die burgundischen und franzdsischen Soldner des 

Gewaltherrn hausten in der ungliicklichen Stadt wie in einem 

feindlichen Lande. Endlich ermannte sich die durch die ge- 

meinsame Noth wieder geeinigte Burgerschaft und vertrieb den 

fremden Tyrannen. Der Wohlstand der Stadt aber war doch 

auf Jahre hinaus geschadigt, und nur schwer wurden die Nach- 
wehen der erlittenen Trubsal iiberwunden. 

Dies waren die politischen Ereignisse, die sich vor Boc¬ 

caccio’s Augen abspielten, als er in oder doch bei Florenz 

weilte. Wie tief schmerzlich mussten sie gerade ihn beruhren, 

der seine Vaterstadt aufrichtig liebte und der iiberdies in 

Neapel unter Kbnig Bobert’s Eegierung das Bild eines, 

wenigstens im Vergleich zu dem florentinischen, wohlgeordneten 

und friedlichen Staatswesens kennen gelernt hatte! Wahrlich, 

aus dem, was er damals in Florenz schaute, erklart es sich 

unschwer, weshalb er oft so hart uber die Florentine!* geur- 
theilt hat ^). 

Es scheint nicht, als habe Boccaccio an den politischen 

Wirren irgend welchen thatigen Antheil genommen. Welchen 

Anlass hatte er auch dazu gehabt? War er doch durch lang- 

jahrige Abwesenheit den florentiner Verhaltnissen viel zu ent- 
fremdet, als dass er sich fur diese Oder jene der sich befehden- 

den Parteien hatte begeistern konnen, vorausgesetzt iiberhaupt, 

dass irgend eine der damaligen Parteien einer Sympathie 
wtirdig gewesen ware. 

Ebenso unerquicklich, wie die dffentlichen, waren auch die 
privaten Verhaltnisse, in welche Boccaccio bei seiner Euckkehr 
nach Florenz eintrat. Er, der in Neapel sich in einer ihm zu- 

sagenden und ihn anregenden geistigen Atmosphare frei und un- 

gebunden zu bewegen gewohnt gewesen war, sah sich nun plotz- 

lich in die dumpfe und driickende Luft des vaterlichen Hauses 
gebannt, er sah sich an die Seite eines Vaters versetzt, den 

er nun einmal, weil eben die beiderseitigen Charaktere ganz 

z. B. im Dante-Commentar ed. Milanesi t. II, p. 115; Eel. IX, in 
welcher Florenz als „Batracos d. i. Froscli“ auftritt. 
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verschiedene waren, nicht zu lieben vermochte, und der sich 

wol auch nicht sonderlich um des Sohnes Liebe bemuhte; 

iiberdies mag der alte Boccaccio gerade damals in Folge des 

Todes seiner Gattin und mehrerer Sdhne, vielleicht auch in 

Folge erlittener Vermogensverluste — denn sehr denkbar ist 

es, dass auch er unter der damals ausgebrochenen gewaltigen 

Geldkrise zu leiden hatte — besonders vergramt, verbittert 

und verstimmt gewesen sein. Wie unbehaglich musste unter 

solchen Umstanden dem jungen, lebensfrohen Dichter, der aus 

Neapels heiterer Gesellschaft kam, das Leben in der neuen, 

kleinbiirgerlichen Umgebung erscheinen! wie beklommen musste 

er sich da fiihlen! wie sehnsuchtsvoll mochte er zuriickdenken 

an die schbne in Neapel verlebte Zeit, und wie innig mochte 

er wtinschen, Florenz abermals mit Neapel vertauschen zu 

dtirfen! Man begreift leicht, wie er in solcher Stimmung sich 

berechtigt fiihlte, seinem Geschicke zu ziirnen und seinem Un- 

muthe in bitteren Worten Ausdruck zu verleihen. In solcher 

Stimmung hat er die klagenden Verse am Schlusse des ,Ameto‘ 

geschrieben, in denen erausruft: „das diistere, stille und triib- 

selige (Vater)haus halt gegen meinen Willen mich zuriick; 

dort lacht man selten uur, und der entsetzliche Anblick 

eines fuhllosen, rohen und habgierigen Greises erfiillt mich 

immer mit neuem Gram, so dass den schdnen Tag geschaut 

zu haben und dann zu solcher Behausung zuriickzukehren, 

jedes Gut in triiben Jammer wandelt“ ^). Man musste diese 

Verse im hbchsten Grade herzlos nennen — denn kann man 

die Impietat gegen Vater und Vaterhaus weiter treiben, als 

in ihnen geschehen? —, wenn man sie nicht als den, wenn 

nicht berechtigten, so doch verzeihlichen Aufschrei eines vom 

herbsten Missmuthe gepeinigten Herzens betrachten dUrfte. 

Boccaccio stand einmal seinem Vater, der seine Beanlagung 

und sein Streben absolut nicht zu verstehen und zu wurdigen 

vermochte, fremd und kalt gegenuber, und er konnte sich nun 

Diese Verse wurden bereits oben (S. 87) einmal citirt, der Zu- 
sammenbang erforderte aber bier ibre Wiederbolung. 
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einmal nicht wohl fiihlen in Verhaltnissen, fur die er mit vollen 

Rechte sich nicht geschaffen, Oder denen er doch sich langst 

entwachsen fiihlen durfte. In seiner damaligen truben Stimmung 

erhob der junge Dichter in der Amorosa Visione die schmerz- 

liche Klage: „Alle seine Kraft und Macht hat das Geschick 

gegen mich gewandt; weder Bitten noch Wissen noch irgend 

welche Kraft vermbgen mich mit ihm zu versohnen: immer 

zeigt es mir sein dtlsteres Antlitz feindlich und immer, schon 

von meiner Wiege an, schleift es mich am unteren Saume 

seines Rades dahin, so dass ich nimmer mich emporzurichten 

vermag, und deshalb bin ich niemals froh/‘ Zu solcher Klage 

war der Dichter nicht berechtigt, denn das Geschick hatte auch 

freundliche Gaben ihm geboten: es hatte ihn erlost aus den 

Banden eines seine Entwicklung hemmenden Berufes, es hatte 
ihn in Neapel Jahre des Genusses und zugleich freude- und 

fruchtbringender Arbeit erleben lassen, es hatte ihm endlich 

die Seligkeit der Liebe zu Fiammetta geschenkt. Das Alles 
waren Gaben, deren Werth eben nur ein umdiistertes Gemuth 

verkennen konnte. 
Auch die beiden Briefe Boccaccio’s, welche sich aus dieser 

Zeit erhalten haben^) — der eine an Bartoli del Buono, der 

andere an Niccola Acciaiuoli gerichtet — sind schwermuthiger 

Betrachtungen volL Es war eben eine weltschmerzliche Periode, 

die Boccaccio damals zu durchleben hatte. Eine heilsame Ab- 
leitung aberfiir seine truben Gedanken gewahrte ihm gewiss die 

dichterische Thatigkeit, welcher er sich mit grossem Eifer hin- 

gab. In dieser Zeit wurde — wenigstens ist dies hochst wahr- 

scheinlich — der schon in Neapel begonnene „Fi]ocopo“ fort- 
gesetzt und vollendet, wurde der ,Ameto‘ geschrieben und die 

,Amorosa Visione‘, vielleicht auch die,Teseide‘ gedichtet^); mbg- 

Cap. XXXI V. 55 ff. (p. 127 in der Moutier’schen Ausg.). 
2) Freilich ist die Aechtheit dieser Briefe sehr zweifelhaft. Ueber 

den an Acciaiuoli gerichteten vgl. man oben S. 163, Anm. 3. Derjenige 
an Bartoli del Buono durfte mindestens nicht in der urspriinglichen, 
sondern nur in einer verstiimmelten Kedaction vorliegen. 

Mit Gewissheit ware dies anzunehmen, wenn das angebliche Datum 
des Widmungsbriefes (15. April 1341) authentisch ware, vgl. S. 163. Anm. 1. 
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lich, dass auch bereits der ,Filostrato‘, der ,Fiammetta‘-Roman 

und das ,Ninfale Fiesolano‘ im Entwurfe wenigstens, damals 

entstanden sind. Die drei erstgenannten Dichtungen aber ver- 

rathen sich durch den eigenthiimlich scliwermuthigen Haiich, 

von welchem sie durchweht sind, unverkennbar als Producte 
dieser Epoche. 

Ein freudiges Ereigniss in triiber Zeit war fur Boccaccio 

gewiss Niccola Acciaiuoli’s Anwesenheit in Florenz ^). Dieser 

kam, vermuthlich im Beginn des Jalires 1342, als Gesandter 

Konig Robert’s in seine Vaterstadt, wo er in dem seiner Familie 

gehorigen burgahnlichen Hause in der Contrada dei SS. Apostoli 

Quartier nahm, wol niclit ahnend, dass nur drei Jahre spater 

dies Haus in Folge des auch iiber das Bankgeschaft der Ac- 

ciaiuoli hereingebrochenen Bankerottes zwangsweise versteigert 

werden wiirde. Seine Mission hatte einen wenig riihmlichen 

Zweck, und nur schwer lasst es sich begreifen, dass er als 

Florentiner sie ubernommen hat: er sollte die Regierung 

seiner Vaterstadt, die, um in den Besitz Lucca’s zu gelangen, 

des neapolitanischen Konigs Unterstiitzung angerufen hatte, 

mit Versprechungen hinhalten und dabei so operiren, dass 

Lucca, wenn irgend mbglich, den Neapolitanern in die Hande 

gespielt wiirde. Acciaiuoli beschaftigte sich indessen damals 

auch mit privaten Angelegenheiten, so namentlich mit der 

Griindung eines Karthauserklosters in der Nahe der Stadt^). 

In einer auf diese Sadie beziiglichen Urkunde, datirt vom 

8. Februar 1341 (florentinischen Styles), wird auch Boccaccio 

als einer der Vertrauensmanner des neapolitanischen Sene- 

schalls genannt — ein Beweis, dass Boccaccio zu Acciaiuoli 
in intimeren Beziehungen stand. — 

Im Jahre 1344 oder 1345 schlug fiir Boccaccio die Stunde 

der Eflosung aus der florentiner Triibsal: er durfte nach 

Neapel zuriickkehren. Wir wissen nicht, welcher Fugung der 

Umstande er dies zu danken hatte, es scheint aber, als habe 

Vgl. hieriiber Tanfani, a. a. 0. p. 46 £f. 

Vgl. oben S. 135. 

I 
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sich sein Vater in dieser Zeit zum zweiten (oder dritten) Male 

verheirathet und habe in Folge dessen vielleicht selbst die Ent- 

fernung des erwachsenen Sohnes gewiinscht, der jedenfalls fUr 

das neuvermahlte Paar ein sehr ilberflilssiger Beobaehter war 

und der Stiefmutter lastig fallen musste ^). 
In Neapel fand Boccaccio Manches sehr verandert: Konig 

Kobert war im Januar 1343 gestorben, und seine Nichte, die 

sehbne, aber leichtsinnige Johanna, war ihni nachgefolgt ^). 

Neapel sank von seiner politischen Machtstellung, zu welcher 

es durch Robert’s Thatkraft und Klugheit erhoben worden war, 

mehr und mehr herab und ward anarchischen Zustanden preis- 

gegeben. 
Wir wissen von Boccaccio’s zweitem Aufenthalte in Neapel 

fast nichts init Bestimmtheit zu sagen und miissen uns mit 
mehr oder w^eniger wahrscheinlichen Vermuthungen begniigen. 

Gewiss war dieser zweite Aufenthalt weit weniger an- 

genehm, als der erste. Mancherlei Ursachen lassen sich hier- 
fiir denken. Boccaccio war in der Zwischenzeit Mter und 

geistig reifer geworden, und dies mochte zur Folge haben, dass 

er jetzt viele Binge im neapolitanischen Leben und Treiben 

ganz anders, als friiher, ansah und beurtheilte: Vieles, w^as er 

frtiher wie von idealem Schimmer umstrahlt erblickt hatte, 

mochte sich ihm jetzt in einer wenig erfreulichen Realitat dar- 

stellen. Ferner fand er in seinem Freundeskreise gewiss 

manche Liicke, so vor allem hatte er zu beklagen, dass Dionigi 

da Borgo San Sepolcro nicht mehr unter den Lebenden weilte.i 
Und endlich, wie unerquicklich und stiirmisch waren die poli¬ 

tischen und socialen Verhaltnisse! welche wechselnden Ereig- 

nisse drangten sich in diesen wenigen Jahren zusammen! die 

Ermordung des Konigs Andreas, die darauf folgenden Unruhen, 

die Vermahlung Johanna’s mit Ludwig von Parent, der 

q Vgl. oben S. 84. 
®) Man darf wol auch annehmen, dass Boccaccio von Acciaiuoli 

dringend nacb Neapel eingeladen worden war, vielleicht unter Versprechungen, 
die spater unerfiillt blieben. 

3) Vgl. oben S. 119. 
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schreekliche Rachezug der Ungarn, die Pest, die Ruckkehr des 

Konigspaares und der nun sich entspinnende grauelvoile Kampf 

zwischen der angiovinischen und der ungarischen Partei. — Dies 

Alles sah Boccaccio vor seinen Augen sich abspielen, und wenn 

er auch allem Anscheine nach sich von jeder thatigen Be- 

theiligung an den Ereignissen fern hielt, so konnte es doch 

nicht fehlen, dass er, der Freund Acciaiuoli’s und mit den 

Hofkreisen in mannigfacher Verbindung stehend ^), tief von dem 

ergriffen ward, was er mit erleben musste. 

Seiner gemuthlichen Antheilnahme an den neapolitanischen 

Begebenheiten hat Boccaccio auch in mehreren seiner (latei- 

nischen) Eklogen poetischen Ausdruck verliehen, wobei nur 

zu beklagen ist, dass er durch maasslose Haufung der Alle- 

gorien das Verstandniss der Dichtungen sehr erschwert und 

verdunkelt hat. 

In der dritten Ekloge, welche in den Jahren 1347/48 ge- 

dichtet worden sein muss 2), wird der Tod des Kbnigs Robert 

(Argus), die Ermordung des jungen Andreas (Alexis), der Raehe- 

zug des Ungarnkonigs Ludwig (Tityrus) und die Betheiligung 

Francesco’s degli Ordelaffi (Faunus), des Tyrannen von Forli, 

an dem letzteren — woven ihn seine Gemahlin (Thestylis) 

vergebens abzuhalten sich bemiihte — berichtet. Besonders 

bemerkenswerth sind an der Dichtung die beredte Lob- 

preisung des Kdnigs Robert (v. 70 ff.) und die lebhaft her- 

vortretende Sympathie fur den unglucklichen Andreas. Die 

erstere darf, weil nach dem Tode des Fiirsten gespendet, dafilr 

Es ist kaum daran zu zweifeln, dass er sich auch der Gunst der 
Konigin Johanna, die sich fur Litteratur interessirte, erfreut hat; dass.er 
auf ihren Wunsch den. Decamerone schrieb, deutet er in dem Briefe an 
Maghinardo de’ Cavalcanti selbst an (p. 298 b. Corazz.: iuvenis scripsi et 
maioris coactus imperio). — Dass er dagegen, wie Witte a. a. 0., p. XXIV 
annahm, zu Ludwig von Tarent in naherem Verhaltnisse gestanden babe, 
ist nicht zu beweisen, sobald man den Brief an Zanobi da Strada als un- 

acht verwirft. 
Es wird von dem Zuge Ludwig’s von Ungarn im Prasens gesprochen, 

z. B. V. 100 „infandam tendit discerpere silvam Atque lupam captare petit“, was 
sich auch nur auf den ersten Zug Ludwig’s beziehen kann, denn bei seinem 
zweiten beabsicbtigte dieser nicht mehr, die „Wdlfin“ Johanna zu fangen. 
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Zeugniss ablegen, dass der Dichter den hingeschiedenen Fiirsten 

wahrhaft verehrte und nicht bloss einen habgierigen ,Midas‘ 

(vgl. Ameto, p. 142) in ihm erblickte; die letztere aber be- 

kundet in erfreulicher Weise, dass Boccaccio das Geflihl fiir 

Recht und Unrecbt auch im Strudel des wildbewegten neapoli- 

tanischen Lebens sich durchaus bewahrt hatte und dass er den 

Muth besass, die Konigin Johanna geradezu als die Morderin 

ihres Gatten zu bezeichnen. „Allzu wenig achtsam trieb der 

junge Alexis die Heerden liber die Gefilde, da stilrzte pldtzlich, 

als er in einen dunkeln Hain eintrat, eine trachtige i) und vor 
Wuth zitternde Wolfin auf den furchtlosen Jilngling, packte, sich 

hoch emporrichtend, mit den Zahnen seine Kehle und konnte 

nicht eher von ihm losgerissen werden, als bis er auf dem ver- 

steckten Waldpfad sein Leben ausgehaucht hatte‘‘ (v. 83—87). 

Deutlicher konnte Johanna’s Schuld nicht ausgesprochen werden. 

Freilich aber muss man staunen, dass der Dichter es liber 

sich vermochte, noch ferner in der Umgebung der koniglichen 

Morderin zu verweilen. Wir werden hierauf weiter unten zu- 

rlickkommen. 
Die vierte Ekloge erzahlt in einem Wechselgesprache 

zwischen Dorus (Ludwig von Tarent), Phintias (falschlich 
Phytias genannt: Mccola Acciaiuoli) und Montanus (worunter 

irgend ein Bewohner von Volterra, wo Ludwig Zuflucht ge- 

sucht hatte, zu verstehen ist) Ludwig’s von Tarent Flucht aus 

Neapel und preist die Treue Acciaiuoli’s, der seinen furstlichen 

Herrn in’s Exil begleitete und unermlidlich mit Rath und That 

ihm beistand. 
Die flinfte Ekloge — ein Wechselgesang zwischen den 

beiden Hirten Calliopus und Pamphilus, unter deren Namen 

keine bestimmten Personlichkeiten sich verbergen — ist eine 
warm empfundene, an ergreifenden Stellen reiche Klage uber 

das entsetzliche Elend, welches der Zug des Ungarnkonigs 

liber das vorher so blilhende Neapel brachte. 
Ein Gegenstuck hierzu bildet die sechste Ekloge. Es 

Johanna sah ihrer Entbindung entgegen, als ihr Gemahl ermordet ward. 
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treten in dieser zwei Hirten auf, Amynta und Meliboeus — 

(die Namen besitzen keine allegorische Bedeutung) —, welche 

in einem schwungvollen Wettgesange ihre Freude iiber die 

Rilckkehr des rechtmassigen Herrschers, Ludwig von Tarent, 

aussprechen. Die ganze Dichtung ist mit grosser Kunst aus- 

gearbeitet, und einzelne Stellen sind von hdchster poetischer 

Schbnheit, so namentlicb der Gesang des Amynta (v. 100—140), 

der nahezu stropbenartig gegliedert ist — jeder einzelne Ab- 

schnitt scbliesst mit dem Refrain: „plaudite iam colies et vos 

iam plaudite montes, Redditus est nostris, Alcestus redditus 
antris!“ — und dadurch einen fast lyrischen Charakter an sich 

tragt. Unangenehm aber berlihrt den Leser die byzantinische 

Ueberschwanglichkeit der dem Konige Ludwig dargebrachten 

Huldigung, wie wenn z. B. gesagt wird (v. 115—119): „So 

lange das Meer fluthdurchschwimmende Fische, die Erde vier- 

fiissiges Gethier, die Luft Vogel und das Himmelszelt Sterne 

haben wird, mbge Alcestus (Ludwig) den Waldern und Hirten 

und Madchen Leuchte und ewige Zier sein und nimmer moge 

er sterbend schauen der Unterwelt Pforten, sondern unter den 

Himmlischen sei er ein anderer delphischer Gott!“ Unwill- 

kiirlich gerath man auf die Vermuthung, dass der Dicliter 

durch solche Schmeichelei von dem in den Himmel erhobenen 

Fursten irgend welche Gunst, etwa eine eintragliche Stellung, 

wie z. B. ein Sekretariat, habe erlangen wollen. Und doch 

seheint das nicht der Fall gewesen zu sein, denn hatte Boc¬ 

caccio ein dei'artiges Ziel verfolgt, er wiirde es mit Acciaiuoli’s 

Hulfe wol haben erreichen konnen. Wir haben es also in der 

Ekloge doch wol nur mit poetischen Hyperbeln zu thun, die 

zwar auf den Geschmack, nicht aber auf den Charakter des 

Dichters einen Schatten werfen. — 

Gelegentlich gedenkt Boccaccio in einem seiner lateinischen 

Werke^) einer Begebenheit, die wahrscheinlich in die erste 

Zeit seines zweiten Aufenthalts in Neapel liel. Eine Wascherin, 

Namens Philippa, aus Catania in Sicilien, die als Amme in den 

De casibus viror. illustr. IX 11. 
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Dienst der Herzogin Violante^) von Calabrien getreten war, 

hatte sich durch eigenthiimliche Gliicksumstande und durch 

ihre Vermahlung mit einem zum Ritter erhobenen Mauren, der 

friiher Sklave und Koch gewesen war, immer hoher im Hof- 

dienste emporgeschwungen, bis sie schliesslich unter der Kbnigin 

Johanna allmachtige Giinstlingin und ihr Sohn Robert Gross- 

seneschall wurde. Aber ihr Geschick sollte sich schrecklich 

wenden. Sie wurde der Urheberschaft am Morde des Konigs 

Andreas verdachtigt — ein Vei'dacbt, der, wenn auch iiber- 

trieben, so dock gewiss nicht vollig unbegriindet war — und 

sammt ihrem Sohne Robert und ihrer Tochter Sanzia ohne 

Rucksicht auf ihr hohes Alter nach vorausgegangener bar- 

barischer Folterung in martervollster Weise hingerichtet ^). 

Boccaccio erzahlt diese romanhafte, das elende Treiben des 

neapolitanisehen Hoflebens grell beleuchtende Geschichte mit 

grosser Ausfiihrlichkeit und bemerkt, dass sie ihm, soweit er 
sie nicht aus persdnlicher Erfahrung kennen gelernt habe, von 

zwei mit den Hofverhaltnissen vertrauten Mannern, Marinus 

Bulgarus und Constantinus de Rocca mitgetheilt worden sei. 

Moglich, dass diese beiden Manner, von denen wir eben nur 

das Wenige wissen, was Boccaccio selbst ilber sie berichtet^), 

dem Dichter auch so manche andere abenteuerliche Geschichte 

erzahlt haben. Jedenfalls aber gab es in Neapel, wo Menschen 

aus aller Herren Lander, besonders aber damals aus dem 

unteren Donaugebiete und aus dem Oriente, zusammenstromten, 
Leute genug, die Wunderbares zu berichten wussten. Wenn 

irgend ein Ort, so bot Neapel den fruchtbarsten Boden dar, 

um Stolf ftir einen Decamerone zu sammeln. 

Es ist wol Jolantha, die im JaTire 1302 gestorbene erste Gemahlin 
des Herzogs Robert von Calabrien (des spMeren Konigs), gemeint. 

2) Vgl. Dominicus de Gravina b. Muratori, Script, t. XII, p. 563 ff. 
Die Erzablung des Chronisten ist hochst cbarakteristisch fiir die entsetz- 
liche Gefiiblsrohbeit der damaligen Zeit. 

Der erstere wird „vir annosus et ingenti memoria valens, origine 
sclavus et a iuventute sua nauticae artis peritissimus“ genannt, (vermuth- 
licb gehorte er zu dem ungariscben Gefolge des jungen Andreas). Dem 
letzteren (Constantin) wird das Pradicat ertbeilt „homo tarn aetate quam 
meritis venerabilis, Calaber“. 



Riickkelir nach Florenz. Zweiter Aufenthalt in Neapel. 177 

Boccaccio wird wahrend seines zweiten Aufenthaltes in 

Neapel eine Art Litteratenleben gefUhrt haben i), vielleicht 

dass seine Feder ihm auch, zum Theil wenigstens, den Lebens- 

unterhalt erwerben musste, indem er etwa in Acciaiuoli’s 

Interesse gelegentlich Secretariatsfunctionen ubernahm, ohne 

dass er jedoch ein eigentliches Amt sich iibertragen liess. In 

den Kreisen des Holes und der hbheren Gesellschaft iiberhaupt 

verkehrte er ohne Zweifel, ohne indessen tiefere Verbindungen 

dort anzukniipfen: vermuthlich suchte er in diesen Kreisen 

nur anregende gesellige Unterhaltung imd ward auch selbst 

vorzugsweise nur als guter Gesellschafter und Novellenerzahler 

geschatzt. Darauf deutet ja die Ueberlieferung hin, dass er 

auf Wunsch der Konigin Johanna den Decamerone geschrieben 
babe ^). 

Eigenthiimlich genug ist es — wie wir bereits bemerkten 

(S. 165) —, dass Boccaccio, obwol er, wenigstens als er die 

dritte Ekloge dichtete, die Konigin Johanna fur die Morderin 
ihres Gatten hielt, doch keiii Bedenken trug, in ihrer Um- 

gebung zu verbleiben. Wie soil man sich das erklaren? be- 

gegnen wir hier etwa auch bei Boccaccio jener Gleichgultig- 

keit gegen ethische Fragen, welche unter den Menschen der 

Renaissance so gewdhnlich war? setzte sich Boccaccio etwa 

in ahnlicher Weise mit Sophismen iiber alle sittlichen Riick- 

sichten hinweg, wie Petrarca es that, als er an dem Hofe der 

furstlichen Henker von Mailand, der blutbefleckten Tyrannen 

Galeazzo und Bernabo, weilte? Es ware dies gar nicht undenk- 

bar, und wir wurden alles Recht besitzen, Boccaccio mit dem fur 

seine Zeit nun einmal giiltigen Maassstabe zu messen, indessen 

liegt hier doch eine andere Erklarung naher. Johanna war aller- 

dings der Mitschuld am Tode ihres Gatten dringend verdachtig, 

indessen wirkliche Beweise fiir ihre Schuld konnten nicht er- 

bracht werden — ware es mdglich gewesen, wurde der Ungarii' 

Moglich, dass sein Aufenthalt auch durch zeitweilige Reisen unter- 
hrochen wurde, namentlich scheint er in den Jahren 1346—48 (vielleicht 
urn den Kriegswirren auszuweichen) in FoiTi und Ravenna gewesen zu sein. 

2) Vgl. Epist. p. 298 b. Corazz. 
Korting, Boccaccio. 12 
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konig es zu thun gewiss nicht unterlassen haben —, es musste 

demach erlnaubt sein, auch an ihre Unschuld zu glauben. In 

Folge dessen konnte Boccaccio’s Urtheil ein schwankendes sein 
und ihn zu keinem entscheidenden Entschlusse gelangen lassen. 

Zuweilen mochte er die Kdnigin fiir eine Mbrderin balten, dann 

wieder meinen, dass der schreckliclie Verdacht grundlos sei 

und dass folglich dem Verkehre am koniglichen Hofe kein sitt- 

liches Bedenken entgegen stebe, und von der letzteren Er- 

wagung geleitet verblieb er denn, was ja jedenfalls das Bequemste 

war, in dem alien Yerhaltnisse: es war das eine schwachliche, 

aber menschliche und verzeihliche Weise des Handelns oder 

vielmehr des Nichthandelns. Spater, als der Papst sich zu 

Johanna’s Gunsten ausgesprochen hatte und als lange Jab re 
nach Andreas’ schrecklicbem Tode verflossen waren, scheint 

die neapolitanische Kdnigin in den Augen der Zeitgenossen 

nicht mehr mit dem Makel der schweren Blutschuld behaftet 

gewesen zu sein. Und daraus wurde es sich denn begreifen 

lassen, dass Boccaccio, als er das Buch iiber die beruhmten 
Frauen schrieb, Johanna, welcher er das 104. Capitel dieses 

Werkes .widmete, mit hdchstem Lobe iiberhauft. „Ich halte 

sie“, sagt er, „nicht nur fiir eine ausgezeichnete und durch 
glanzenden Kuhm hervorragende Frau, sondern auch fur eine 

ganz besondere Zierde Italiens, wie eine ahnliche bis jetzt bei 

keinem Volke geschaut worden ist“ ^). Von ihrer Kegierungs- 
thatigkeit ruhmt er namentlich, es sei durch sie im neapoli- 

tanischen Lande eine so vollkommene dffentliche Sicherheit 
hergestellt worden, dass „nicht nur der Arme, sondern auch 

der Keiche bei Tag wie bei Nacht, wohin er nur wolle, singend 
reisen konne“. Das war gewiss eine arge Uebertreibung, denn 

schwerlich war zu irgend einer Zeit das Rauberunwesen in 

Neapel schlimmer, als unter Johanna’s unruhvoller Regierung. 

Uebrigens gebiihrt der Ruhm des Guten, das etwa wahrend 

Johanna’s Herrschaft geschehen ist — viel ist es keinesfalls 

De clar. mul. c. 104: ego non solum illam reor egregiam et splen- 
dida claritate conspicuam, sed singulare decus italicum, nullis hactenus na- 

tionibus simul visum. 
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gewesen —, nicht ihr, sondern den Mannern, die statt ihrer 
regierten, vor alien Niecola Acciaiuoli. 

Zur Zeit, als im Jahre 1348 die Pest so gTauenvoll in 

Florenz wuthete, befand sich Boccaccio seiner eigenen Angabe 

zufolge^) nicht daselbst, sondern weilte eben jedenfalls noch 

in Neapel. Er ist somit nicht Augenzeuge der schrecklichen 

Scenen gewesen, die er in der Einleitung zum Decamerone 

mit so ergreifender Anschaulichkeit geschildert hat. Freilich 

blieb auch Neapel von der entsetzlichen Krankheit nicht ver- 

schont^) und Boccaccio hat mithin Gelegenheit zu eigenen Be- 

obachtungen besessen, indessen die Seuche nahm doch dort bei 

weitem nicht die fiirchtbaren Dimensionen an, wie in der un- 
gliicklichen Arnostadt. 

Auch Boccaccio’s Vater scheint ein Opfer der Pest ge- 

worden zu sein. Wir wissen, dass er im Juli 1348 ein Codicill 

zu seinem zwei Jahre vorher errichteten Testamente machte-^). 
In einer vom 26. Januar 1350 (nach florentiner Styl 1349) 

datirten Urkunde wird sodann Boccaccio als Vormund seines 

(Halb-) Bruders Jacopo, der auch die Mutter bereits verloren 

hatte, erwahnt. In der Zwischenzeit muss also der Tod seines 
Vaters erfolgt sein. 

Dieses Ereigniss ohne Zweifel rief Boccaccio nach Florenz 

zuriick, vielleicht nicht so sehr, weil es gait, Pflichten der 

Pietat zu erfullen, als weil er das ihm zugefallene Erbtheil 
personlich ubernehmen wollte. 

Leichter, als friiher, mochte Boccaccio diesmal von Neapel 

scheiden. Waren doch die dortigen Verbaltnisse jetzt so ge- 

Dante-Commentar ed. Milanesi t. II, p. 19. • 

2) Ludwig von Ungam kehrte der Pest wegen aus Neapel in sein 

Konigreich zuriick. Verschont von der Pest blieben in Italien uberbaupt 

nur Mailand und die Alpengegenden, vgl. Matteo Villani I, 2. 

Vgl. Manni, a. a. 0., p. 21. 

b. Manni 1. 1. 

5) Es kann kein ganz unbetrachtlicbes gewesen sein, denn man darf 

wol annehmen, dass Boccaccio in seinem eigenen Testamente in der Haupt- 

sacbe nur iiber ein Vermogen verfiigte, das er selbst einst vom Vater er- 

erbt hatte. 

12* 
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staltet, dass sie zu langerem Verweilen nicht eben einladen 

konnten. Auch Fiammetta scheint damals nicht mehr die friihere 

Anziehungskraft auf den Dichter ausgeubt zu haben. Am wesent- 

lichsten aber wurde ihm die Uebersiedelung nach Florenz ge- 

wiss durch den Gedanken erleichtert, dass er dort fortan sein 

eigener Herr sein und nicht mehr unter der launenhaft aus- 

geiibten Herrschaft eines ungeliebten Vaters zu leiden haben 

werde. 
Nehmen wir an, dass Boccaccio im Jahre 1349 nach 

Florenz zuriickkehrte, so stand er damals im 36. Lebensjahre, 

befand sich also in der Fiille des mannlichen Alters und hatte 

die Hohe des Lebens erstiegen. Auch in seinem dichterischen 

Schaifen war er bereits auf dem Hohepunkte angelangt: die 
meisten und bedeutendsten seiner italienischen Dichtungen (die 

lateinischen sind ja ohnehin wenig zahlreich und wichtig) hatte 

er geschrieben, abgesehen allerdings vom Decamerone, aber 

auch von diesem brachte er wol schon Entwiirfe und Bruch- 

stucke aus Neapel mit. Mit der Rtickkehr nach Florenz trat 

er in die zweite Halfte seines Lebens ein, welche einen von 
der ersten wesentlich verschiedenen Charakter tragen sollte: 

hatte er bis dahin, soviel wir wenigstens wissen, als Privat- 
mann gelebt, so wurde er nun auf die Biihne politischer Thatig- 

keit gedrangt; war er bis dahin vorzugsweise nur als Dichter 
productiv gewesen, so sollte er von nun ab es vorzugsweise 

als humanistischer Gelehrter sein; hatte er bis dahin, um so 

zu sagen, in geistiger Vereinsamung sich befunden, so sollte 

er nun in Petrarca den ebenbiirtigen Freund und Geistes- 

verwandten finden und an dessen Seite theilnehmen an der 

Begriindung des Humanismus. 
So bildet denn die Rtickkehr nach Florenz eine wichtige 

Grenzscheide in Boccaccio’s Lebens- und Entwickelungsgang. 
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[ Florentiner Erlebnisse in den Jahren 1350—1361. 
f (Gesandtschaften — Freundschaft mit Petrarca — Der ,Corbaccio‘ — Der 

K Brief an Pino de’^ Rossi — Die ,Bekelirung‘.) 

[' 
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\ 
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^ Florenz war, als Boccaccio dahin zuriickkehrte, eine 

; durch die Pest verddete und halb entvdlkerte Stadt i), die nach 
^ den Erlebnissen der letzten Jahre aus tausend Wunden blutete. 

, Verhaltnissmassig rasch jedoch wurden durch die dem floren- 

tinischen Charakter eigenthiimliche Elasticitat und Energie 

; die Nachwehen der schweren Schicksalsschiage, die das Gemein- 

: wesen betroffen, uberwunden, und trotz mancher Anfechtungen, 

I denen die Stadt namentlich von Seiten Mailands ausgesetzt 

war, vermochte sie ihre friihere Machtstellung zu behaupten, 
’ beziehungsweise wiederzuerlangen. 

[ Die politischen Verhaltnisse Italiens urn die Mitte des 

14. Jahrhunderts waren, selbst auch wenn man nur diejenigen 

beriicksichtigt, welche die florentiner Interessen direkt be- 

ruhrten, ungemein verwickelt und verworren, wie ja kaum 

jemals eine kleinlichere, intrigantere und wandelbarere Politik 

getrieben-worden ist, als von den zahllosen Stadte-Dynasten 

Nach Matteo Villani’s Angabe starben ungefahr 50 000 Menschen 

(Matt. Vill. I, 2); andere Angaben lauten noch angleich hoher, vgl. Perrens 
a. a. 0., t. IV, p. 388. 
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und Tyrannen des damaligen Italiens, eine Politik, die durch 

die mehr oder weniger intensiven Einmischungen des Papstes, 

des Kaisers, des Konigs von Frankreich und des Herrsehers 
von Ungarn noch complicirter wurde. Es kann hier natiir- 

lich nicht nnsere Aufgabe sein, die vielverschlungenen Irr- 

und Wirrpfade dieser vor Machiavelli im hbchsten Grade 
machiavellistischen Politik zu verfolgen, nur bin und wieder 

werden wir Andeutungen geben miissen, um die Aufgaben der 

verscbiedenen Gesandtscbaften darzulegen, mit denen Boecaecio 

wahrend der ersten Jahre seines abermaligen Aufentbaltes in 

Florenz betraut wurde. 
Auf den ersten Blick mag es befremdlich erscheinen, dass 

die Signoria von Florenz wiederholt dem Sohne eines nur 

massig beguterten und keinem vornehinen Gescblechte an- 

gehbrigen Kaufmanns, wie Bocca(^eio war, wichtige Gesandt- 

schaften, selbst solcbe an den papstlichen Hof, libertrug. Die 
Thatsache verliert jedoch ihren befremdlichen Charakter, so- 

bald man die naheren Umstande erwagt. Boccaccio hatte 

allerdings keine Ahnen aufzuweisen, die sich irgendwie Buhm 

und Ansehen erworben batten, aber er selbst war durcb 

gtinstige Verbaltnisse iiber seinen Stand, um so zu sagen, 

emporgeboben worden und batte sicb — wenn man den bier 

freilicb nur ganz bildlich zu verstebenden Ausdruck brauchen 

darf — den persbnlichen Adel erworben. In Neapel hatte er 

sich in den hochsten Kreisen bewegt und dadurcb gewiss die 

Formen des Hoflebens und iiberhaupt des Verkehrs in den 

hoheren Spharen der Gesellschaft sich vollkommen zu eigen ge- 

macht, er hatte sich mit dem einflussreicben und immer noch ein- 

flussreicher werdenden Niccola Acciaiuoli befreundet, er hatte 
ohne Zweifel tieferen Einblick in das politische Treiben des 

neapolitanischen Holes erlangt — das waren alles Eigenschaften, 

welche ihn als sehr befahigt fur die diplomatische Laufbahn 

erscheinen lassen mussten. Ueberdies war er humanistisch 

gebildet und schrieb und spracb das Latein, die Sprache der 

damaligen Diplomatie, mit einer fur jene Zeit ungewdhnlichen 

Eleganz, und diese Befahigung musste ibm um so mehr zur 
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Empfehlung gereiehen, als man bereits begonnen hatte, in 

€inem Gesandten vorzugsweise den gewandten Rhetor, den 

schlagfertigen, nie urn classische Citate verlegenen Humanisten 

zu schiltzen. Man erinnere sich, wie vielfach auch Petrarca 

zu diplomatischen Missionen verwandt worden ist, obwol er ein 

wenig glucklicher, weil viel zu sehr in idealistischen Traumen 

befangener, Politiker war. 
Die erste urkundliche Spur von einer Gesandtschaftsreise 

Boccaccio’s findet sich in einem alten florentiner Rechnungs- 

buche, in welchem gelegentlich einer vom 11. November 1350 

datirten Eintragung Boccaccio als „olim ambaxiator trans- 

missus ad partes Romandiolae (ehemals nach der Romagna ge- 

schickter Gesandter)“ bezeichnet wird^). Leider lasst sich 

absolut nicht angeben, weder welchen Zweck diese Gesandt- 

schaft verfolgte, noch nach welchem Orte der Romagna sie ge- 

richtet war, noch auch in welchem Jahre sie stattfand. Das 

„olim“, wenn wir seine Bedeutung urgiren wollen, berechtigt uns, 

an eine ziemlich weit zuriickliegende Zeit zu denken, und es 

wiirde dann anzunehmen sein, dass, was iibrigens keineswegs 

1) Die Stelle b. Mebus, Vit. Ambr. Trav. p. 267. Ueber die mutb- 

maasslicben romagnoliscben Gesandtschaften Boccaccio’s vgl. die bundige 

und klare Darlegung von A. Hortis, Giov. Boccacci, ambasciatore in Avi- 

gnone etc. (Trieste, 1875), p. 6 u. 7 Anm. — Ohne Baldelli’s und Ciampi’s 

von Hortis binreichend widerlegte Hypotbesen emeuern zu wollen, glauben 

wir docb, dass die oben erwtote Gesandtscbaft Boccaccio’s „ad partes Ro- 

mandiolae“ nicbt seine erste diplomatiscbe Mission gewesen ist, sondern dass 

er bereits von Neapel aus, sei es im Auftrage der florentiner Regierung oder 

in demjenigen Acciaiuoli’s, diplomatiscbe Reisen unternommen bat. Dass 

er im J. 1347 oder 1348 in Forl'i bei Francesco degli Ordelaffi sicb 

aufbielt, scbeint uns durcb die 3. Ekloge (die wir fiir in Forli gedicbtet 

balten) bezeugt zu werden. (Vgl. oben S. 173, Anm. 2). Eines Aufent- 

baltes Boccaccio’s in Ravenna, der ungefabr in die Jabre 1346—47 fallen 

muss, erwabnt Petrarca, Ep. Fam. XXIII, 19. (Ueber das Datum des 

Briefes — wabrscbeinlicb 28. Oct. 1365 — vgl. Fracassetti zu Lett. fam. 

t. V, p. 92 if.). Nun ist es zwar recbt gut moglicb, dass Boccaccio an 

diesen Orten sicb als Privatmann aufbielt, aber denkbar ist es docb aucb, 

dass ibn diplomatiscbe Gescbafte dortbin gefiibrt batten. — Endlicb mocbten 

wir die Vermutbung aussprecben, dass Boccaccio im Jabre 1350 im Auf¬ 

trage Acciaiuoli’s den Verkauf von San Gimignano an Florenz vermittelte, 

vgl. Gino Capponi a. a. 0., t. I, p. 229. 
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unwahrscheinlich ist, Boccaccio bereits in Neapel diplomatische 

Auftrage von der florentiner Regierung erhielt. Durfte man 

trotz des „olim“ die erwahnte Gesandtschaft noch in das Jahr 

1350 verlegen, so wiirde man etwa glauben kdnnen, dass sie 

an Francesco degli Ordelaffi gerichtet gewesen sei und der 

bologneser Angelegenheit gegolten babe. — Die zweite ur- 

kundlich beglaubigte 2) Gesandtschaftsreise Boccaccio’s hatte 

Ravenna zum Ziele und fand entweder im September oder 

December 3) 1350 statt. Boccaccio sollte der im ravenna- 

tischen Kloster S. Stefano dell’ Uliva lebenden Tochter Dante’s, 

Beatrice, ein Geschenk von zebn Goldgulden uberbringen. 

Ganz sicber war dies aber nur ein nebensacblicber Zweck 

der Reise, die in der Hauptsacbe urn politiscber Motive willen 

' unternomm'en sein wird. Wer ilbrigens die zebn Goldgulden 

spendete, ist nicbt recbt festzustellen, vermutblicb war es 

die Compagnia d’Or San Micbele. 

Entweder kurz vor oder kurz nacb der ravennatischen 

Reise wurde Boccaccio die Freude zu Tbeil, Petrarca in Florenz 

begriissen zu diirfen. 
Der zu dieser Zeit schon bochberiihmte Dichterfurst, 

dessen Dicbtungen und Scbriften, soweit sie damals verdffentlicht 

waren, selbstverstandlich auch Boccaccio bereits kannte und 

verebrte^), war von Mantua oder Parma, wo er den Sommer 

1350 verbracht zu haben scbeint, aufgebrochen, urn gen Rom 

zur Betheiligung an dem damals gefeierten Jubeljahrfeste zu 

wallfahren. Er nahm seinen Weg tiber Florenz, die Heiinath- 

stadt seiner Vorfabren, die er aber, der in der Verbannung 

Geborene und Aufgewacbsene, nocb nie betreten batte. Boc- 

1) Giovanni Visconti von Mailand erwarb in diesem Jabre Bologna 
durcli Kauf, wodurch eine fiir Florenz bedrobliche Verscbiebung des Be- 
sitzstandes in Mittelitalien berbeigefiibrt wurde, vgl. Matt. Villani I, 67—70, 

Perrens, a. a. 0. t. IV, 395 £f. 
Die Urkunde b. Manni p. 34 u. b. Baldelli p. 378. 
Erstere Angabe nacb Fraticelli, Vita di Dante, p. 362, letztere nacb 

Manni und Baldelli. 
0 Vgl. seine Vita Petrarca’s u. de cas. vir. ill. VIII praef. 
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caceio sandte ihm zur Begrilssung ein lateinisches Gedieht^) 

entgegen und empfing ihn dann personlich vor den ,Thoren der 

Stadt. So zog der Sanger des Canzoniere geleitet von dem 

Dichter des Decamerone in Florenz ein. Es geschah dies in 

dem triiben Zwielicht eines herbstlich rauhen Octoberabends; 

unvergesslich aber musste den beiden Mannern die Stunde 

sein, in welcher sie zuerst von Angesicht zu Angesicht sich 

sahen und den Freundschaftsbund fur das Leben schlossen. 

Petrarca wenig»tens hat sich noch nach langen Jahren freudig 

dieser Stunde erinnert, wie ein im Jahre 1360 (oder vielleicht 

schon Ende 1359) von ihm an Boccaccio gerichteter Brief (Ep. 

Fam. XXI 15) bezeugt, in welchem er sich in Erinnerungen 

an diese erste Begegnung ergeht und dem auch die vorstehen- 

den Angaben entnommen sind. 
Petrarca nahm in Boccaccio’s Hause — vermuthlich lag 

dies jenseits des Arno in der Nahe des Pozzo Toscanelli (vgl. 

oben S. 83) — Quartier und liess es sich dort einige Tage, 

vielleicht auch einige Wochen gefallen. Dann setzte er die 

Pilgerreise nach Rom fort, wo er etwa am 20. October 2) an- 

langte. Am 2. November, „im Dunkel einer stiirmischen Nacht“, 

schrieb er, seine nicht eben besonders erfreulichen Reiseerleb- 

nisse erzahlend, an Boccaccio einen langen Brief (Ep. Fam. 

XI, 1), den ersten von den vielen, die er an ihn ge- 

richtet hat. Bereits gegen Ende November oder Anfang 

December verliess Petrarca Rom wieder. Am 7. December^) 

befand er sich, vermuthlich abermals als Boccaccio’s Gast, zum 

zweiten Male in Florenz, ohne dass wir liber die Dauer seines 

Aufenthaltes eine genauere Angabe machen kdnnten, doch 

Allem Anscheine nach ist dasselbe nicht erhalten. An die Versus 
pro Africa (b. Corazz. p. 243—251) darf man nicht denken, denn diese 
sind jedenfalls erst nach Petrarca’s Tode geschrieben, wie namentlich aus 

VV. 20 ff. geschlossen werden muss. , 
2) Das Datum ergibt sich aus Ep. Fam. XI, 1. Die Abreise von 

Florenz durfte am 12. Octbr. erfolgt sein (vgl. Bd. I, p. 264, Anm. 1), die 

Ankunft in Florenz an einem der ersten Octobertage. 
3) Von diesem Tage ist aus Florenz der Brief an Quintilian (Ep. 

Fam. XXIV,- 7) datirt. 
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kann er nicht langer als bis Ende December in der Arnostadt 

verweilt haben, denn am 7. Januar schrieb er von Padua, 

seinem damaligen Wohnorte, aus einen zweiten Briefs) an 

Boccaccio, dem er ein lateinisches Gedicht beifiigte 2). 
Wie fiir Petrarca selbst, so mbgen auch fiir Boccaccio die 

Tage, welche der erstere in Florenz verbrachte, reich an 

edelstem Genusse gewesen sein. Welch’ anregende Gesprache 

mbgen die beiden Manner, die sich so geistesverwandt waren, 

damals mit einander gefuhrt haben! wie innig. mbgen sie sich 
gefreut haben, endlich einander persbnlich kennen zu lernen, 

nachdem sie gewiss schon langst Vieles und Ruhmliches von 
einander gehbrt und gegenseitig einer des anderen Schriften 

kennen gelernt und bewundert batten! 
Die Freundschaft, welche Petrarca und Boccaccio mit 

einander schlossen, ist, soviel wir wissen, nie auch nur durch 
einen Schatten getriibt woi'den, sie war eine im vollsten Sinne 

des Wortes wahre und aufrichtige und konnte es auch sein, 

denn alle Bedingungen, um es sein zu kbnnen, waren im 

reichsten Maasse vorhanden. Beide Manner huldigten in Be- 

zug auf das wissenschaftliche und dichterische Schaffen un- 

gefahr denselben Anschauungen und Grundsatzen, beide ver- 

folgten ungefahr die gleichen Ziele,* beide standen auf ungefahr 

demselben Boden des sittlichen Empfindens, und doch waren 
ihre beiderseitigen Charaktere verschiedenartig genug angelegt, 

um einem anregenden Meinungsaustausche Spielraum zu lassen 

und damit zu verhiiten, dass, wie bei vblliger Uebereinstimmung 
des Denkens hatte geschehen milssen, das Freundschaftsverhalt- 

niss in Monotonie verfalle und dadurch seinen Reiz und seine 

immer frische Lebendigkeit verliere. Vor alien Dingen aber 

ist hervorzuheben, dass einerseits Boccaccio die gliickliche 

Fiigsamkeit des Charakters besass,, um sich dem selbst- 

bewussten und anspruchsvollen Freunde willig unterzuordnen, 

und dass andrerseits Petrarca taktvoll und feinfiihlend genug 

Ep. Fam. XI, 2. 
Ueber die im Obigen erzahlten Ereignisse vgl. Bd. I, p. 252—268, 

wo eine ausfiibrliche Darstellung gegeben ist. 
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war, um seine sei es wirkliche sei es vermeintliche Ueber- 

legenheit dem jiingeren Boccaccio nie in druckender Weise 

empfinden zu lassen. Boccaccio war wol der einzige der zahl- 

reicben Freunde Petrarca's, mit welchem dieser auf dem Fusse 

wirklicher Gleichheit verkehrte. Daher sind auch Petrarca’s 

Briefe an Boccaccio wirkliche Briefe, und nicht, wie die an Socrates 

Oder Laelius gerichteten, blosse Monologe oder Tagebuchbliltter 

in Epistelform. Wenn Petrarca an Boccaccio schrieb, da stieg 

er herab von seinem, sonst so eifersiichtig behaupteten, olym- 

pischen Gbttersitze und geruhte, nach Art anderer Sterblicher 

zu einpfinden und zu schreiben, da hielt er es nicht, wie sonst, 

unter seiner Wurde, auch um die Privatverhaltnisse des 

Freundes sich zu ktimmern, aufrichtigen Antheil an diesen zu 

nehmen und erforderlichen Falles auch praktische Rathschlage 

iiber praktische Dinge zu ertheilen. Boccaccio ist wol auch 

der einzige gewesen, der es wagen durfte, Petrarca freund- 

schaftliche Besuche abzustatten und Zutritt zu dessen Familie 

zu erhalten, Vergunstigungen, deren weder Socrates noch 

Laelius sich zu erfreuen gehabt haben. 

Im Jahre 1350 waren Petrarca sechsundvierzig, Boccaccio 

siebenunddreissig Jahre alt, befanden sich also beide in 

einem Alter, in welchem der Charakter des Mannes im 

Wesentlichen abgeschlossen und einer durchgreifenderen Um- 

bildung nicht mehr fahig zu sein pflegt. Es ist daher von 

vornherein die Annahme unstatthaft, als konne Petraica durch 

Boccaccio oder dieser durch jenen in Bezug auf die fern ere 

Entwickelung und litterarische Thatigkeit in einem weit- 

gehenden Maasse beeinflusst worden sein. Sie waren eben 

beide, als sie zusammentrafen, schon fertige Manner, und bereits 

hatte ein jeder in seiner Weise feste Bahnen des Strebens und 

Schaffens gefunden. Am allerwenigsten kann daran gedacht 

werden, dass der eine auf des andern dichterische Production 

Einfluss ausgeubt hatte. Dazu war schon die beiderseitige 

poetische Beanlagung eine zu verschiedene. Petrarca war 

nahezu ausschliesslich fur die Lyrik begabt, Boccaccio fast 

ebenso ausschliesslich fur die Epik oder, um genauei zu 
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sprechen, fiir die Novellistik. Jeder von beiden hatte seheitern 

milssen, wenn er zur Nachahmung des andern sich hatte ver- 

leiten lassen. Auch lag der Gedanke daran jedem von ihnen 

fern, am fernsten Petrarca, der gegen die novellistisehe 

Dichtung sich so gleichgultig verhielt, dass er selbst seines 

Freundes Decamerone erst lange Jahre nach dessen Erscheinen 

und auch da nur fliichtig las. Boccaccio hat sich nun aller- 

dings, und zum Theil recht glucklich, auch als lyrischer Dichter 

versucht, indessen, wie schon die verhaltnissmassig geringe 

Zahl der betreffenden Gedichte beweist, doch nur ganz ge- 

legentlich und gleichsam nur wie zum Spiele; offenbar hat 

er selbst deutlich empfunden, dass seine individuale Be- 

gabung ihn auf ein anderes Feld des Schaffens hinweise. Nun 

kdnnte man zwar meinen, er habe wenigstens, wenn er lyrisch 

dichtete, unter Petrarca’s Einfluss gestanden, indessen bei ge- 

nauerer Erwagung wird das doch Niemand behaupten wollen. 

Boccaccio’s Sonette und Canzonen sind von einem ganz andern 

Geiste durchhaucht, als diejenigen Petrarca’s: sie sind un- 

gleich realistischer, sinnlicher, um nicht zu sagen grobkdrniger 

und derber, es fehlt ihnen jenes • undefinirbare atherische, 

mystische, idealistische — Oder wie man es sonst nennen 

mag — Etwas, welches dem ,Canzoniere‘ so eigenthiimlich ist. 

Freilich sind Ausnahmen anzuerkennen: die Sonette auf die 

gestorbene Fiammetta ^), sowie die Sonette religidsen Inhalts 

tragen einen Charakter, der gar sehr an Petrarca’s Dichtungen 

erinnert, und dass hier bewusste Oder unbewusste Nachahmung 

stattgefunden hat, ist gewiss nicht zu leugnen. Aber auf ein 

wie kleines Gebiet ist also Petrarca’s Einfluss auf Boccaccio’s 

poetische Thatigkeit beschrankt! Indessen ist zuzugestehen, 

dass in andern. Beziehungen Boccaccio durch seinen alteren 

Freund nachhaltiger beeinflusst worden ist. Jedenfalls durch 

Petrarca ist Boccaccio zu der intensiveren Beschaftigung 

mit der philologisch-historischen Wissenschaft und zur selb- 

S. oben S. 161 Anna. 5. 
No. 93 bis mit 96 u. 98. 
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standigen schriftstellerischen Thatigkeit auf diesem Gebiete 

hingelenkt worden, so dass man wol sagen darf, Petrarca sei 

es zu danken, wenn Boccaccio so Vieles und so Wichtiges zur 

BegTiindung des Humanismus beigetragen hat. Bemerkens- 

werth ist es mindestens, dass Boccaccio voi* seiner Befreundung 

mit Petrarca, soviel wir wissen, sich in selbstandiger huma- 

nistischer Arbeit nicht einmal versucht und sich hdchstens 

mit dem Ansammeln gelehrter Collectaneen fiir den eigenen 

Gebrauch begnligt hat. Es liegt also gewiss nahe, die spatere 

rege humanistische Thatigkeit des Mannes als durch Petrarca 

angeregt sich vorzustellen, wenn auch hierbei die Moglichkeit 

des Fehlsschlusses „propter hoc“, weil „post hoc“ nicht aus- 

geschlossen bleiben mag. — Und noch ein weiteres Moment in 

Boccaccio’s Entwickelungsgang glauben wir der Beeinflussung 

durch Petrarca zuschreiben zu miissen. Boccaccio ist niemals 

eigentlich irreligios gewesen, hat sich nie in Opposition zur , 

Kirche seiner Zeit gestellt'^), indessen scheint er doch in 

der friiheren Periode seines Lebens sich ziemlich gleichgUltig 

gegen die Kirche und kirchliche Dinge verhalten zu haben, 

mindestens von jeder religiosen Schwarmerei frei gewesen zu 

sein. Das anderte sich gar sehr in seinen spateren Jahren: 

er wurde streng glaubig, plagte sich mit religiosen Scrupeln 

und empfand die heftigsten Gewissensbisse tiber sein friiheres 

Thun und Denken^). Es ware iriig, diesen Sinneswechsel 

lediglich als eine Folge seiner sogenannten, bald von uns zu 

besprechenden „Bekehrung“ betrachten zu wollen, es war viel- 

mehr, wenn eine „Bekehrung“ ilberhaupt moglich und wirk- 

Nichts ware verkehrter, als einen Beweis fiir die Bichtigkeit einer 
solcben Annabme darin erblicken zu wollen, dass Boccaccio in einzelnen 
Novellen des Decamerone Moncbe und Geistlicbe zur Zielscbeibe seines 
Spottes gemacbt bat. Dies aber ist ein Punkt, auf den wir spater aus- 
fiibrlicber werden zuriickkommen miissen, Hier geniige es, darauf binzu- 
weisen, dass in sammtlicben Werken Boccaccio’s sicb aucb nicbt eine einzige 
Stelle wird auffinden lassen, an welcber ein Dogma angegriffen oder be- 

spottelt wiirde. 
2) Es geniige bier, auf Geneal. deor. XV, 6, und auf die bekannte 

Stelle in der Epistel an Magbinardo de’ Cavalcanti (p. 298 b. Corazz.) zu 
verweisen, an welcber Boccaccio seinen Decamerone verdammt. 
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sam sein sollte, unbedingt erforderlich, dass eine Hinneigung 

zu strengerer Religiositat bereits vorhanden war, denn alien- 

falls ist ein Unglaubiger, aber nimmermehr ein religios In- 

differenter einer plotzlichen Bekehrung fahig. Wir glauben, 

dass es Petrarca’s Einfluss war, welcber Boccaccio allmahlig 

zu strengeren religiosen Anschauungen binuberfiihrte und die 

„ Bekehrung vorbereitete“ ^). Petrarca besass jaeine sehr aus- 

gepragte Hinneigung nicht bloss zu streng kirchlicher Frommig- 

keit und Glaubigkeit, sondern selbst auch zu einer gewissen 

mystischen Religionsscliwarmerei. Was war da naturlicher, 

als dass er den Freund fiir seine religiosen Anschauungen zu 

gewinnen sich bestrebte ? 2). Boccaccio aber besass weder den 

Willen noch die Energie, um Bekehrungsversuche von sich ab- 

zuwehren: war doch auch sein religidser Indiiferentismus kein 

Product der Ueberzeugung, sondern nur, um so zu sagen, eine 

Lebensgewohnheit gewesen. Ueberhaupt liess sich Boccaccio 

von Petrarca gern und willig leiten, er verehrte in ihm ja den 

begabteren und gelehrteren, den alteren und erfahrenern 

Mann, ihn nannte er ja auch seinen Lehrer, Vater und Herrn^) 

und sprach von ihm stets in Ausdriicken der hbchsten Ehr- 

erbietung. Fast ist - man versucht, das Verhaltniss zwischen 

Petrarca und Boccaccio eine Geistesehe zu nennen, in welcher 

der erstere der gebende und leitende, der letztere der em- 

pfangende und sich leiten lassende Theil war. Indessen ware 

es doch irrig, zu meinen, dass Boccaccio in schwarmeriseher 

Bewunderung fur seinen grossen Freund gegen alle Schwachen 

desselben blind gewesen sei. Das war keineswegs der Fall, 

0 Boccaccio selbst spricht das aus in der 15. Ekloge und in der 
Erlauterung dazu in der Epistel an den Frate Martino da Signa, b. 
Corazz., p. 273. 

Man mache hiergegen nicht geltend, dass Petrarca gegen die Propbe- 
zeihung des Ciani skeptisch sich verhielt oder doch sich so zu verhalten vor- 
gab. Gegen die „Bekehrung“ selbst hatte Petrarca nichts einzuwenden, er 
wollte nur nicht, dass Boccaccio den religiosen Eifer bis zur Verzichtleistung 
auf gelehrte Studien und litterarische ThMigkeit steigern sollte. 

Vgl. namentlich Geneal. deor. XV, 6. Dass der Ausdruck „prae- 
ceptor“ nur im uneigentlichen Sinne zu verstehen ist, bedarf nicht erst des 
Beweises. 
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wie jener Brief bezeugt, den er am 18. Juli 1353^) von Ra¬ 

venna aus an Petrarca richtete und in dem er diesen heftig 

tadelt, dass er, im Widerspruch mit frtther ausgesprochenen 

Grundsatzen, sich zum Eintritt in den Dienst des Tyrannen 

Giovanni Visconti von Mailand habe bewegen lassen. — 

Dass fiir die Entwickelung der italienischen Litteratur 

und Cultur der Freundschaftsbund zwiscben Petrarca und Boc¬ 

caccio, den unleugbar geistig hervorragendsten Milnnern des 

damaligen Italiens, von grosster und segensreichster Bedeutung 

war, bedarf keines Beweises. Man stelle sich einmal vor, 

welehen Gang die Dinge wol genommen haben wurden, wenn 

diese beiden Manner statt in treuer Freundschaft mit einander, 

in heftiger Feindschaft gegen einander gestanden batten! Die 

' Begriindung der Renaissancebildung ware dann, wenn auch 

nicht verhindert, so dock gewiss verzogert worden. 

Thoricht ware es dartiber zu streiten, ob Petrarca Oder 

Boccaccio der Grdssere gewesen sei. Ein Jeder ist eben in 

seiner Art gross und bedeutend gewesen, und ein Jeder hat 

etwas geleistet, dessen der Andere nicht fahig gewesen ware. 

Ein freundliches Schicksal aber fiigte es, dass sie wenigstens 

in der spateren Halfte ihres Lebens einander erganzen und 

zu gemeinsamem Streben sich verbiinden konnten. 

Bald nachdem Boccaccio sich mit Petrarca befreundet 

hatte, sollte er auch in eine, so zu sagen, officielle Beziehung 

zu ihm gesetzt werden. 
Die Florentiner schmerzte es, dass der lorbeergekronte, in 

ganz Italien gefeierte Dichter, den sie mit Recht als einen 

Sohn ihrer Stadt und ihren Mitbiirger betrachten durften, noch 

immer aus Florenz verbannt sei und im Exile leben musse^ 

Sie beschlossen daher, altes Unrecht zu siihnen, Petrarca zu- 

rttckzurufen, ihm die vaterlichen Giiter zuriickzuerstatten und 

ihm zugleich ein Lehramt an ihrer unlangst errichteten Hoch- 

schule anzutragen. 

Das Jahresdatum ergibt sich daraus, dass eben in diesem Jabre 

Petrarca in Mailand sich ansassig machte. 
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Boccaccio wurde beauftragt, das in den ehrendesten Aus- 

drucken abgefasste Riickberufungsscbreiben an Petrarca zu 

iiberbringen. Und welchen besseren Gesandten, als ihn, den 

vertrauten Freund des zu ehrenden Mannes, konnte man wahlen? 

So machte sich denn Boccaccio ini April 1351 nacli Padua auf, wo 

Petrarca damals noch wohnte. Freilich aber gelang es auch 

seiner Beredtsamkeit nicht, den Freund zur Rilckkehr nach Flo- 

renz zu bewegen: allzusehr war Petrarca bereits an ein littera- 

risches Wanderleben gewdhnt, allzusehr schatzte er die personliche 

Unabhangigkeit und die Freiheit von den beengenden Fesseln 

einesAmtes. So blieb denn Boccaccio’s Mission erfolglos, die Tage 

aber, die er in Padua verlebte, waren fUr ihn hochst genuss- 

reich^). Die beiden Freunde arbeiteten gemeinsam: Petrarca 

beschaftigte sich mit theologischen Studien ^), Boccaccio aber 

copirte sich einige Dichtungen seines Freundes. Wenn dann 

der Tag zum Abend sich neigte, stiegen sie hinab in den 

Garten, der im vollen Bluthenschmucke des jungen Fruhlings 

prangte, und verbrachten hier trauliche Stunden in Gesprachen 

liber politische und litterarische Dinge. In diesen Unter- 

haltungen geschah es, dass Petrarca (Silvanus) in pathetischer 

Weise gegen Fiirstendienst eiferte und in heftigen Anklagen 

gegen den habsiichtigen Tyrannen Egon (Giovanni Visconti 

von Mailand) sich erging. Wer hatte damals ahnen konnen, 

dass nach kaum zwei Jahren der Tyrannenfeind und Einsam- 

keitsfreund Silvanus in eben jenes Egon’s Dienst eintreten 

wiirde ? 

Kurz vor seiner Beise nach Padua hatte Boccaccio sich 

in Florenz an einem wichtigen politischen Acte betheiligt. 

Schon lange war das Streben der Florentiner darauf gerichtet 

9 Es ist wiederholt gedruckt worden (vgl. Bd. I, p. 270, Anm. 2), 
zuletzt b. Corazz. p. 391—394. — Ueber die Angelegenheit der Riick- 
berufung Petrarca’s haben wir Bd. I, p. 270 ff. ausfuhrlicher gebandelt. 

Vgl. hieriiber den Brief Boccaccio’s vom 18. Juli 1353 (b. Corazz., 
p. 47 -52). 

„Sacra studia“, indessen ist „sacra“ vielleicht nur ein epitbeton ornans. 
„Compositiones“, an latein. Prosawerke kann fiiglicli nicbt gedacbt 

werden. 



Florentiner Erlebnisse in den Jahren 1350—1361. 193 

gewesen, in den Besitz des benachbarten Prato zu gelangen. 

Jetzt bot sich giinstige Gelegenheit ziir Erwerbung dieser 

neapolitanischen Enclave in Toscana dar, denn das neapolita- 

nische Herrscberpaar, damals durch die ungarischen Waffeii 

aus seinem Reiche vertrieben, war geldbedilrftig und zur 

Verausseriing seines ohnehin auf die Dauer schwer zu behaup- 

tenden toscanischen Besitzthumes geneigt. So ward denn durch 

Acciaiuoli’s Verinittelung, fiir welclie derselbe sich freilich von 

der Regierung seiner Vaterstadt durch gewisse Versprechungen 

entschildigen liess, am 23. Februar 1351 der Vertrag abge- 

schlossen, kraft dessen gegen eine Zahlung von 17500 Gold- 

gulden Prato an Florenz abgetreten ward. Die hieruber aus- 

gestellte, noch erhaltene Urkunde tragt unter anderen auch 

Boccaccio’s Unterschrift, der gewiss in seiner Eigenschaft als 

Freund Acciaiuoli’s an den vorausgegangenen Verhandlungen 

sich betheiligt hatte^). 

Am Elide des Jahres 1351 hatte Boccaccio, der sich also 

nach dem Urtheile seiner Mitbiirger im diplomatischen Dienste 

bereits bewahrt hatte, im Auftrage der florentiner Regierung 

eine weite und wichtige Gesandtschaftsreise zu unternehmen. 

Der Anlass hierzu war folgender. Noch immer fiihlten sich 

die Florentiner durch den ruhelosen Ehrgeiz des erzbischof- 

lichen Tyrannen, Giovanni Visconti von Mailand, bedroht, aber 

alle ihre Bemiihungen, sei es durch ein Biindniss mit anderen, 

ebenfalls bedrohten Stadten und Dynasten des mittleren und 

oberen Italiens, sei es durch Anrufung der papstlichen Ver- 

mittelung dem Vordringen der mailandischen Macht einen festen 

Damm entgegenzusetzen, erwiesen sich als fruchtlos gegentiber 

der verschlagenen Politik und dem reichlich gespendeten Golde 

des Mailanders, der selbst die ihn anfanglich bitter hassende 

avignoneser Curie sich zu versbhnen und sich zu gewinnen 

verstand. In dieser Noth beschloss Florenz ein Biindniss mit 

dem nordlichen Nachbarn der Visconti, dem Grafen Ludwig 

0 Eingehend handelt iiber diese ganze Angelegenheit Tanfani, a. a. 0. 
p. 80 ff. (p. 82, Anm. 1 u. 2 sind die betreffenden Urkunden theilweise 

abgedruckt). 
Korting, Boccaccio. 13 
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von Tyrol ^), zu suchen. Denn dieser Ftirst, der die Vorgange 

in Italien mit grosser Aufmerksamkeit verfolgte, hatte eben- 

falls ein Interesse daran, die Visconti nicht iibermachtig werden 

zu lassen. Boccaccio sollte nun als Gesandter der Eepublik 

die erforderlichen Verbandlungen eroffnen. Noch ist das 

Schreiben der „Prioren und des Bannertragers der Gerechtig- 

keit des Volkes und der Commune der Stadt Florenz“ er- 

halten welches den Dichter-Diplomaten beglaubigen sollte 

bei dem „erlauchten Fursten und Herrn, Herrn Ludwig von 

Gottes Gnaden Markgraf von Brandenburg und der Lausitz, 

Pfalzgrafen zum Rhein, Herzog von Baiern und Karnthen, 

.des heiligen romischen Reiches Erzkammerer, Grafen von 
Tyrol und Gorz und Scbirmvogt der Kirchen von Aquileja, 

Trient und Brixen“. „Wir senden,“ heisst es in diesem Docu- 

mente, „an Ew. Excellenz (es ist natiirlich Ludwig gemeint) 

mit gegenwartigem Schreiben als unsern Gesandten unsern 

sehr theuern Mitbiirger Johannes, Sohn des Boccatius, einen 

verstandigen Mann, der uber unsere Absichten genau unter- 

richtet ist, und bitten Ew. Excellenz, dass Ew. Hoheit den 

Berichten desselben in Betreff unserer Angelegenheit Gehor 

und Vertrauen schenken moge^).“ Ein weiterer Beglaubigungs- 

brief ward an Ludwigs Vertrauten und Statthalter in Tyrol, 

den Herzog Konrad von Teck, gerichtet. Der Letztgenannte 
war librigens mit den italienischen und speciell mit den floren- 

tiner Verhaltnissen wohl vertraut; war er doch im Jahre 1341 

als kaiserlicher Gesandter in Florenz gewesen und sollte dort 

nach dem freilich sich nicht erfiillenden Wunsche des Kaisers 

Es war dies der alteste Soliii des Kaisers Ludwig von Baiern; den 
Besitz von Tyrol hatte er sich durch seine Vermahlung mit Margaretha 
Maultasch erworben, bis zum 24. December 1351 war er auch Herr der 
Markgrafschaft Brandenburg, die er dann an seinen jungeren Bruder, Lud¬ 
wig den Romer, abtrat, vgl. Stenzel, Geschichte des preuss. Staates (Ham¬ 
burg, 1830) t. I p. 117. 

2) b. Hortis, a. a. 0. p. 46 (vgl. auch oben S. 51). 
^) Wer das barbarische Urkundenlatein jener Zeit kennt, wird es 

nachsichtig beurtheilen, dass die obige Uebersetzung nicht ganz wortlich 
und trotzdem doch noch etwas unbeholfen ist. 
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das Reiehsvicariat iibernehmen i), und im Jahre 1349 war er 

nach Mailand entsandt worden, um dort ilber ein Ehebiindniss 

zwischen der Schwester seines herzoglichen Herrn mit dem 

Sohne Luchino’s Visconti zu verhandeln ^). Wenn daher der 

florentinische Gesandte auch bei ihm beglaubigt wurde, so war 

das gewiss nicht nur ein Act der Hoflichkeit. 

Wir wissen nicht, an welchem Orte Boccaccio den Mark- 

grafen Ludwig aufgesucht hat, vermuthlich aber ist an eine 

Stadt Tyrols Oder des stidlichen Deutschlands zu denken. Dass 

Ludwig, der ja iibrigens am 24. December 1351 — und eher 

hat er den Abgesandten der Florentiner schwerlich empfangen — 

der Herrschaft iiber Brandenburg entsagte, damals in Berlin 

residirt haben sollte, ist wenig wahrscheinlich, jedenfalls aber 

besitzen wir nicht den geringsten Anhaltspunct fttr die An- 

nahme, dass Boccaccio die weite Reise nach der klinftigen Haupt- 

stadt des deutschen Reiches — damals, obwol bereits Stadt 

genannt, wenig mehr als ein elender und obscurer Flecken — 

unternommen habe. Dagegen spricht die verhaltnissmassige 
f 

Schnelligkeit, mit welcher er, wie es scheint, nach Florenz zu- 

riickgekehrt ist, dafiir, dass sein Reiseziel kein allzu entfern- 

tes gewesen war. 
Wol ein Erfolg der Bemiihungen Boccaccio’s war es, dass 

der Markgraf nun seinerseits einen Gesandten, den Herrn 

Dippold von Katzenstein, nach Florenz abgehen liess. Der Ge- 

danke liegt nahe, dass Boccaccio, dessen Mission ja nun erledigt 

war, den deutschen Edelmann nach Florenz geleitete. Seine 

Ankunft daselbst diirfte dann etwa im Anfang des Marz erfolgt 

sein, denn am 27. Marz 1352 richtete die florentiner Regierung 

ein Schreiben an Ludwig, in welchem sie iiber das Ergebniss 

der mit Dippold von Katzenstein gepflogenen Unterhandlungen 

berichtete^). Dies Ergeb;iiss war iibrigens ein negatives, da 

Ludwig an die Florentiner, wie es scheint, allzu hohe finanzielle 

Anforderungen stellte. Am 2. Mai brach die Signoria mit 

Vgl. Giov. Villani XI, 138. 
2) Vgl. Hortis, a. a. 0. p. 11. 

b. Hortis, a. a. 0. p. 47. 
13 
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einem in verbindlicher Form gehaltenen, aber ablehneiiden 

Schreiben an den markgraflichen Gesandten^) die Verhand- 
limgen definitiv ab ^). 

Von der nachsten Reise Boccaccio’s, welche im folgenden 
Jahre (1353) stattfand, konnen wir nur vermuthen, dass sie 

auch diplomatische Zwecke verfolgte. Am 11. Juli reiste er 
von Florenz nacli Ravenna ab, „um den Fursten dieser Stadt 

zu besuchen“. Sein Weg fiibrte ilin iiber Forli, und bier, wo 

er sich eine kurze Rast vergdnnte, erfuhr er zu seinem grossten 

Staiinen von einem Freunde, dass das Unglaubliche geschehen, 

dass Petrarca in den Dienst eben jenes Tyrannen von Mailand 

eingetreten sei, gegen den er sich einst — es waren seitdem 

noch nicht drei Jahre verflossen — in den pathetischsten 

Declamationen ergangen hatte. Die Aufregung, in welche Boc¬ 

caccio durch diese unerwartete Nachricht versetzt ward, spie- 
gelt sich in dem Briefe wieder, den er am 18. Juli, also wol 

unmittelbar nach seiner Ankunft in Ravenna, an Petrarca 

richtete und dessen Inhalt wir bereits oben (S. 191) besprochen 

haben. Diese Epistel muss ein Meisterwerk gewandtester 

Stylistik genannt werden, denn bei aller Schonung fur die 

leicht erregbare Empfindlichkeit des Freundes hat Boccaccio 

doch verstanden, seinem Unwillen iiber dessen inconsequente und 
unwiirdige Handlungsweise den gebiihrenden Ausdruck zu ver- 

leihen und dem Lorbeergekronten einmal eine wohlverdiente 
Zurechtweisung angedeihen zu lassen. 

Wir glauben iibrigens nicht zu irren, wenn wir meinen, dass 

Boccaccio weniger deshalb ziirnte, weil Petrarca iiberhaupt in 

den Dienst eines Fursten, als weil er in den Dienst gerade 

b. Hortis, a. a. 0. p. 48. 

Vgl. iiber diese ganze Episode Perrens, a. a. 0. t. IV, p. 416 f. 
b. Corazz. p. 47—52. Wenn in dem Briefe gesagt wird, es sei 

wenige Tage, nachdem Boccaccio in Forli die ersteNacbricht empfangen, Simo¬ 
nides (Francesco Nelli) nach Ravenna gekommen und babe einen Brief Pe- 
trarca’s selbst, der die Sache bestatigte, vorgezeigt, so ist wol dieser Tag 
mit einzurechnen, welchen die Reise von Forli bis Ravenna erforderte, 
denn es lasst sich nicht glauben, dass Boccaccio, der am 11. Juli Florenz 
verlassen hatte, eher, als hochstens am 17. in Ravenna eingetroffen sei. 
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des mailander Tyrannen, des Feindes von Florenz, eingetreten 

war. Mindestens mochten wir Boccaccio nicht fiir einen 

„staiTen Bepublikaner“ und fiir einen grundsatzlichenFiirsten- 

feind halten; wie hatte er sonst am neapolitanischen Hofe sich 

bewegen, mit Niccola Acciaiuoli lange Jahre freundschaftliche 

Beziehungen unterhalten, den Tyrannen von Forli und Ravenna 

Besuche abstatten und dem Konige von Cypern die Gotter- 

genealogien widmen konnen? Derartiges tliut ein starrer Re- 

publikaner nicht. Aller Wahrscheinlichkeit nach war Boccac¬ 

cio nur in der Weise Republikaner, wie so viele andere Huma- 

nisten auch: er entlehnte aus den romischen Autoren die 

iiblichen pathetischen Declamationen gegen die Tyrannen, ohne 

dass eine wirkliche Ueberzeugung zu Grunde lag und ohne 

dass das praktische Handeln dadurch beeinflusst wurde. Nur 

das ist bereitwillig zuzugeben, dass Boccaccio die Freiheit 

seiner Vaterstadt Florenz unter alien Umstanden bewahrt 

sehen und jede Fremdherrschaft von Italien fern gehalten 

wissen wollte: er war eben im vollsten Sinne des Wortes ein 

florentiner und italienischer Patriot und stand erhaben iiber 

dem vaterlandsmorderischen Parteigezanke der Guelfen und 

Ghibellinen ^). 
Das Jahr 1354 brachte Boccaccio abermals eine wichtige 

politische Mission: das Vertrauen seiner Mitbiirger ilbertrug 

ihm eine Gesandtschaft an den Papst nach Avignon. Es wilrde 

hier zu weit filhren und unserem Zwecke, Boccaccio’s Leben 

zu erzahlen, keine Forderung gewahren, die unsaglich ver- 

worrenen und zugleich unsaglich traurigen politischen Verhalt- 

nisse Italiens darzustellen, welche zu dieser Gesandtschaft An- 

lass gaben^); eine kurze Andeutung mbge genugen. Der 

' 1) So Landau, a. a. 0. p. 118. 
2) Ygl. Hortis, discorso per V inaugurazione del monumento a G. B. 

in Certaldo (Firenze, 1879), p. 17 f. ^ 
Man vgl. iiber diese VerbMtnisse das 4. Buch der Cbronik Matt. 

Villani’s; Gino Capponi, a. a. 0. t. I p. 234-244, Perrens, a. a. 0. t. IV, 
p. 4i7_447j Werunsky, Ital. Politik Papst Innocenz VI. und Karl IV. 

(Wien, 1878),’ p. 17-57. 
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deutsche Konig, Karl IV. von Luxemburg, riistete sich zum 

Romerzuge und die Kunde hiervon war liber die Alpen ge- 

drungen. Die Erinnerung an die einstige Macht der Kaiser 

und das Bewusstsein von der Berechtigung der kaiserlichen 

Oberherrschaft waren in Italien noch lebendig genug, urn die 

Erwartung wach zu rufen, es werde der deutsche Casar eine 

Wiederherstellung der Reichsgewalt versuchen. Nun aber 

waren durch die Begebenheiten der letzten Jahrzehnte und 

durch die von den friiheren Kaisertraditionen so seltsam ab- 

weichende freundliche Stellung Karls IV. zu dein papstiichen 

Stuhle die italienischen Parteiverhaltnisse so verschoben und 

die Parteiinteressen so wenig scharf abgegrenzt, dass Nie- 
mand recht wusste, wie man sich dem Kaiser und seinen 

etwaigen Anspriichen gegenliber verhalten, ob man ihn als 

Feind Oder als Freund oder v'ielleicht sogar als einen Better aus 

der Noth begriissen sollte. Besonders gross aber war die Ver- 

legenheit in Florenz, denn einerseits fiihlte sich diese Stadt 

als das Haupt der Guelfen, war eifersiichtig auf die Behaup- 

tung ihrer Freiheit bedacht und glaubte llberdies, eingedenk 

ihrer Haltung gegen Karls Vorfahren und Ahnherrn Heinrich VII., 

von dem Kaiser das Schlimmste befiirchten zu miissen, anderer- 

seits aber fiihlte sie sich zum offenen Widerstand zu schwach 
— war doch ihre Kraft durch die Pest, durch die fortwahrenden 

Fehden mit den benachbarten Stadten und Dynasten und durch 

die Verheerungen, welche ihr Gebiet von den wilden Soldner- 

banden eines Werners und Montreals erduldet hatte, er- 
schopft —, und ausserdem musste sie besorgen, durch eine 
feindliche Stellung gegen den deutschen Casar auch den Zorn 

des Papstes zu erregen. Bei dieser unklaren Lage der Dinge 

beschloss denn die florentiner Begierung, Boccaccio als Ge- 

sandten nach Avignon zu schicken, damit er sich dort liber 

die Stimmung des Papstes unterrichte und liber dessen An- 
schauung von Karls Vorhaben vergewissere. 

Die Beglaubigungsschreiben flir Boccaccio an den Papst 
und an das Cardinalscollegium sind vom 28. April ausgestellt ^), 

Man findet sie z. B. b. Hortis, a. a. 0. p. 48 f. abgedruckt. 
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bioton indesson nichts besond6rs Bemerkenswerthes dar, In- 

toressanter dagegen ist die gleichfalls noch erhaltene, vom 

30. April datirte Instruction Es werden hierin dem „umsich- 

tigenManne, dem Herrn Johannes, Sohn des Boceaecius aus Cer- 

taldo“ folgende Auftrage ertheilt. Zunaehst solle er die Prioren, 

den Bannerherrn und die Commune der apostolischen Heilig- 

keit mit gebiibrender Ehrfurclit demiithig empfehlen. Sodann 

solle er seiner Heiligkeit berichten, dass der erlauchte Konig 

der Romer und von Bohmen der Gemeinde llorenz und deien 

Behorden durch Briefe und einen Boten seine nalie be\oi- 

stehende Ankunft in Italien angezeigt babe, welche Nachricht 

mit Verwunderung vernommen worden sei, weil man in Florenz 

sich in Unkenntniss dariiber befinde, ob der Konig den Zug 

mit Wissen des Papstes unternehme. Deshalb wtinsche die 

Commune, der heiligen romischen Kirche fromm ergeben und 

wie immer, von ihr als einer heiligen Mutter in !Nichts ab- 

weichen wollend, iiber des Papstes Wissen oder Kichtwissen 

vom Zuge des Kdnigs sichere Kenntniss zu erhalten, damit sie 

mit grosserer Vorsiclit liandeln und, untersttitzt von dei papst- 

lichen Gunst fiir ihre Interessen sorgen konne. Wenn die 
Ant wort des Papstes laute, er und die romische Kirche seien 

mit dem Zuge des Kaisers einverstanden, dann solle der Ge- 

sandte bitten, der Papst moge geruhen, das Yolk und die 

Commune von Florenz, die der Kirche und dem apostolischen 

Stuhle treu ergeben seien, fiir seinem Schutz anbefohlen zu 

betrachten, damit Commune und Yolk in gewohnter Ehrer- 

bietung gegen die heilige Mptter Kirche frei erhalten werden 

konnten. Wenn aber der Papst sage, er wisse Nichts von dem 

Zuge des Kdnigs, und wenn er den Gesandten liber die Ab- 

sichten der florentiner Commune ausforschen wolle, so solle 

dieser sagen, er babe keinen weiteren Auftrag, als den Willen 

des Papstes zu erkunden. Sobald nun irgend welche bestimmte 
und endgiiltige Antwort von seiner apostolischen Heiligkeit 

ertheilt worden sei, solle der Gesandte eilend zuriickkehren. 

1) Zuletzt abgedruckt b. Corazz. p. 394-399, vorher von Canestrini 

im Arch. Stor. Ital. Appendice YU, p. 393. 
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Ferner solle der Gesandte die edeln Herren Malatesta von 

Piimini sowie andere befreundete Guelfen, welche der heiligen 

Mutter Kirche treu ergeben seien und um deren Ehre zu mehren 

weder persdnliche Gefahren noch finanzielle Opfer scheuten, 

seiner Heiligkeit angelegentlich empfehlen, damit ihnen die 

erbetene Gnade der Wiederversbhnung (mit der Kirche) zu- 

gestanden werde. Endlich wird dem Gesandten aufgetragen, 

er mdge den Papst bitten, dass der Bischof Chiaro de’ Peruzzi 

von Montefeltro und San Leone, der wegen der Bbswilligkeit 

des Adels in seiner gegenwartigen Diocese die Kirche nicht 

friedlich verwalten kbnne, zu dem erledigten Bisthume von 
Perugia befordert werde. 

Diese Angelegenheiten waren es, um welche Boccaccio 

sich in Avignon bemiihen sollte, Leider fehlen uns alle und jede 

Nachrichten daruber, in welch er Weise er sich seiner Mission 

entledigt und welches diplomatische Geschick oder Ungeschick 

er dabei bewiesen* hat. Vermuthlich ertheilte der Papst in 

Bezug auf Karls italienisches Unternehmen eine ausweichende 

und nichtssagende Antwort, denn sonst liesse es sich nicht er- 

klaren, warum schon nach wenigen Monaten (im Oktober) von 

den Florentinern ein zweiter Gesandter, der Notar Dietifeei di 

Michele Gangalandi, mit einer ganz ahnlichen Instruction nach 
Avignon gesandt ward, der dann einen freundliche Zusicherungen 

des Papstes enthaltenden Brief an die florentiner Regierung 
zuriickbrachte ^). Ganz dahin gestellt muss aber bleiben, ob 

es Boccaccio^s eigene Schuld war,' dass er nicht ein gleich 

giinstiges Resultat erzielte, oder ob irgend welche Verbaltnisse, 

welche zu andern ausser seiner Macht stand, die anscheinende 
Erfolglosigkeit seiner Sendung veranlasst haben. 

Zu welchen Betrachtungen mag Boccaccio, der damals 

aller Wahrscheinlichkeit nach den Decamerone bereits geschrie- 

ben und vermuthlich auch schon veroffentlicht hatte, angeregt 

worden sein 2), als er in Avignon Zeuge des verweltlichten 

0 Vgl. Canestrini, Arch. Stor. Ital. App. VII p. 395. 
Man hat sich ofters dariiber wundern zu miissen geglaubt, dass 

der Verfasser des Decamerone, der so manches Priesters und Monches 
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Lebens und Treibens der hohen Pralaten wurde, als er die tiefe 

Sittenverderbniss gewabrte, von weleher selbst das Cardinals- 

collegium ergriffen war und weleher der tugendstrenge und 

persdnlich ehrenhafte Papst Innocenz VI. vergebens zu steuern 

suchte! Ob da nicht auch ihm Avignon als das Babylon des 

Abendlandes erschienen ist? Nur darf man ja nicht etwa 

meinen, Boccaccio oder sonst einer der vielen hochgebildeten 

Manner, die von auswarts nach der papstlichen Residenz kamen, 

seien durch das, was sie dort sahen, mit Zweifeln an dei Gott- 

lichkeit der Institution des Papstthums oder an sonst welchem 

katholischen Dogma erfullt worden. Dies lag dem Geiste der 

damaligen Zeit vollig fern: man beklagte die Verweltlichung 

der Kirche, die Sittenlosigkeit ihrer Leiter und Diener und 

erging sich hieriiber in hochtonenden Declamationen, abei da- 

bei liess man es bewenden*, an eine ernstliche Refoim dei 

Kirche an Haupt und Gliedern dachte noch Niemand, am aller- 

wenigsten an eine solche, die sich auch auf den Dogmenbestand 

erstreckt hatte. Selbst Manner, welche, wie Petrarca in seinen 

titellosen Episteln, auf das Heftigste gegen die \ erweltlichung 

des Papstthums und des Klerus eiferten, blieben die glaubig- 

sten und frommsten Katholiken, hiiteten sich angstlich voi 

jeder wirklichen Opposition gegen die Curie und verstanden 

es trefflich, sich praktisch mit alien Anforderungen der Kirche 

abzufinden, ja sogar die kirchlichen Missstande zu ihrem eigenen 

Nutzen auszubeuten: hat sich doch gar Mancher, der gegen die 

Sittenlosigkeit eines Papstes eiferte, von eben diesem Papste 

mit reichen Pfrilnden beschenken lassen. Es bedurfte des 

Schisma, urn den Gedanken an eine wirkliche kirchliche 

Reformation zu erweeken und in verschiedenen Anlaufen und 

nach verschiedenen Richtungen hin zu realisiren. Aber nicht 

die Humanisten sind dann die Trager, Pfleger und Verwirk- 

licher dieses Gedankens gewesen, sondern gerade sie haben 

sich in ihrer grossen Mehrzahl kiihl und ablehnend dagegen 

frWoles Tto verspottet hatte, als Gesandter an den Papst geschickt wor¬ 
den sei. Solche Verwunderung ist ungerechtfertigt, wie wir an einem 

spateren Orte zu zeigen gedenken. 
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verhalten, denn welches wirkliche innere Interesse konnten 

sie, die Schwarmer fur das heidnische Alterthum, an einer 

Lauterung der christlichen Kirche, an einer Vertiefung und 

Verinnerlichung des christlichen Glaubens haben? Allerdings 

hat der Humanismus wesentlich dazu beigetragen, den Boden 

fiir die Reformation vorzubereiten und deren Erfolg zu sichern, 

aber er hat dies unbewusst und absichtslos gethan, er hat 

ganz gegen sein Wissen und Wollen — wie dies bei historischen 

Processen so haufig zu beobachten ist — dafur gewirkt, einen 

Zustand zu begriinden, der seinem innersten Wesen nach ihm 

feindlich sein und zerstorend auf ihn wirken musste. Die 

Reformation ist nur insofern eine Frucht des Humanismus, als 

sie eine Reaction gegen denselben ist, und zwar sowol die 

protestantisch-germanische Reformation als auch die katholisch- 

romanische, welche letztere in den Decreten des tridentiner 

Concils ihren Abschluss fand. Der Umstand, dass einige der 

hervorragendsten Reformatoren eine bedeutende humanistische 

Bildung besassen, darf unser Urtheil nicht beeinflussen: nicht 

wegen, sondern trotz derselben sind sie Reformatoren ge- 
worden. — — 

An freundlicher Aufnahme wird es Boccaccio in Avignon 

nicht gefehlt haben. War er doch ein Freund Petrarca’s und 

fand er doch in Avignon eine zahlreiche Gemeinde Petrarca- 

verehrer vor! Man kann sich leicht vorstellen, wie freudig 

Boccaccio namentlich von den vertrauteren Freunden des 

Dichterfursten, vor alien aber von Socrates, begriisst ward. 

Leicht auch mag man sich ausmalen, mit welch’ andachtsvoller 

Begeisterung Boccaccio, etwa von Socrates begleitet, die schon 

damals durch Petrarca geweihte Statte von Vaucluse besuchte 
und wie sehnsuchtsvoll er an den Quellen der Sorgue des im 

fernen Mailand lebenden Freundes gedachte. ’ Petrarca’s Haus- 

chen freilich fand er in Trummern liegend: es war am Weih- 

nachtstage des vergangenen Jahres von Raubern ausgepliindert 
und in Brand gesteckt worden ^). 

‘) Vgl. Bd. I, p. 141 (Ep. Sen. X 2. Var. 26). 
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Wir wissen nicht, wie lange Boccaccio in der papstlichen 

Residenz sich aufgehalten hat. Jedenfalls aber ist er geraume 

Zeit vor dem Oktober nach Florenz zuriickgekehrt, da in 

diesem Monate die oben erwabnte zweite florentinische Ge- 

sandtschaft nach Avignon abgeschickt wurde, zwischen beiden 

Missionen aber doch ganz gewiss eine nicht unbetrachtliche 

Zeit verstrich. 
Sonst ist aus dem Jahre 1354 nichts weiteres auf Boccac¬ 

cio’s Leben Beziigliches zu melden. Fracassetti allerdings^) 

verlegt in dieses Jahr zwei Briefe Petrarca’s (Ep. Fam. XVIIL 

3 und 4) an Boccaccio, in denen der erstere fiir mehrere 

Bucher — Schriften des Augustin (den Psalmencommentar), 

Varro und Cicero enthaltend —, welche der Freund eigen- 

handig fiir ihn abgeschrieben und ihm zum Geschenk tiber- 

sandt hatte, in warm empfundenen Worten seinen Dank aus- 

spricht. Indessen Fracassetti begrlindet seine Behauptung 

nicht naher, und von vornherein ist nicht anzunehmen, dass 

Boccaccio in dieser Zeit, in welcher er mit so bedeutenden 

diplomatischen Geschaften belastet war, die Musse zum Co- 

piren mehrerer umfanglicher Schriften gefunden haben sollte. 

Wir verlegen daher diese Episteln lieber in das Jahr 1355 ^). 

Am Ende des Jahres 1354 trat das von den Einen gefiirchtete, 

von den Anderen sehnlichst herbeigewtinschte Ereigniss wirk- 

lich ein: Kbnig Karl kam nach Italien. Freilich aber sollte 

die Art und Weise seines Auftretens allseitig enttauschen. 

Statt dass er, wie man besorgt hatte, mit Waffengewalt eine 

Wiederherstellung des kaiserlichen Ansehens unternahm, be- 

diente er sich geschickt gefuhrter diplomatischer Unterhand- 

lungen, urn eine wenigstens nominelle Anerkennung seiner 

Oberhoheit von den einzelnen Stadten und Dynasten zu er- 

D Lett. fam. t. Ill p. 21. 
2) Das Werk des Augustin fcezeichnet Petrarca selbst (Ep. Fam. t. 

Ill p. 476) als ein „opus immensum“ und urtbeilt, dass die Abschrift des- 

selben viele Nacbtwach*en gekostet haben miisse. 
3) An ein noch spheres Datum zu denken, verbietet die Stellung 

dieser Episteln in der Sammlung der Freundesbriefe. 
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langen und um nebenbei sich unter den verschiedenartigsten 

Titeln moglichst hobe Summen zahlen zu lassen — eine Politik, 

welche schon damals als kleinlich, unwiirdig und kramerhaft 

hart getadelt wurde, so namentlich von Petrarca i). 

Auch Florenz musste mit dem Kaiser sich vergleichen. 

Am 21. Marz 1355 ward im Dome zu Pisa der Vertrag ab- 

geschlossen, durch welchen nach langen Verhandlungen die 

Stadt sich verpflichtete, 100000 Goldgulden binnen vier Mo- 

naten und dann alljahrlich, so lange Karl lebe, 4000 Gold- 

gulden, letztere als Ersatz fiir die Befreiung von alien Keichs- 

steuern, zu zahlen. Der Kaiser seinerseits bestatigte dagegen 

alle Freiheitpn und Privilegien der Stadt und verzichtete auf 

jede thatsachliche Geltendmachung seiner Oberhoheit, nur er- 

nannte er, um wenigstens den Schein seiner Autoritat zu wahren, 

den Gonfaloniere und die Prioren zu Reichsvicaren. Am 

23. Marz ward der Inhalt des Vertrages in Florenz publicirt 

und officielle Feierlichkeiten wurden veranstaltet, die Burger 

aber waren missmuthig und verstimmt, denn sie wussten wohl, 

dass grossere Klugheit der stadtischen Begenten weit bessere 
Bedingungen zu erreichen vermocht hatte 2). 

Boccaccio hat gewiss den Vertrag, der wenigstens dem 

Namen nach Florenz der kaiserlichen Herrschaft wieder unter- 
warf, schmerzlich beklagt. Es kann dies aus dem Inhalte der 

siebenten Ekloge geschlossen werden, welche kurz vor der 

Katastrophe zur Zeit, als man noch ein mannlicheres Benehmen 
von den Florentinern erhoffen durfte, verfasst worden zu sein 

scheint. In der Form einer Wechselrede zwischen dem Schafer 
Daphnis (= Karl IV.) und der Hirtin Florida (== Florenz 3) 

hat hier der Dichter seine Ansichten und Hoffnungen beziiglich 

der damaligen politischen Lage ausgesprochen. Daphnis fordert 

Florida auf, sich ihm zu unterwerfen, indem er auf seine grosse 

0 Vgl. Bd. I, p. 331 (Ep. Earn. XIX 12). 

Vgl. Matt. Viliam IV 75 u. 76; Gino Capponi, a. a. 0.1.1, p. 2385 
Perrens, a. a. 0. t. IV, p. 443 ff. 

Vgl. die Epistel an den Frate Martino da Signa b. Corazz. p. 270. — 

Unter dem Namen Daphnis hat Virgil in der funften Ekloge den Julius 
Caesar verherrlicht. 
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Macht und Weltherrschaft hinweist. Florida aber hdhnt liber 

Dapbnis’ prahlende Reden und halt ihm mit bitteren Worten 

seine Ohnniacbt vor. „Dii besitzest,“ sagt sie (v. 32if.), „kaum 

einen einzigen kleinen Waldwinkel, dem Du mit Recht hin- 

fallige Gesetze auferlegen kannst. Die Indier trennt die Maas 

(sic!) [von Deinem Weltreiche], die Gatuler splilt die Elbe 

hinweg und statt des Fibers durchfurcbt jetzt der Rhein 

[Deines Reiches] Sandgefilde. Geb’, Du Zierde der Rolarbe- 

wobner, und tauscbe Deine doppelzlingigen Deutschen! wir 

kennen Deine inhaltsleeren Xitel und Deine triigen Geschosse 

Dapbnis erwiedert, Florida werde ihn bald ini Schmucke des 

Lorbeers (d. i. der Kaiserkrone) erblicken und dann erkennen, 

dass seine Xitel keine nichtigen seien, aber diese entgegnet 

erzurnt (v. 49if.): „die Gbtter inogen mir verleilien, eher zu 

sterben, als dass icb sehen soil, wie der latiniscbe Lorbeer 

Haupt und Locken eines Sarmaten kranztl“ und eine erneute 

Aufforderung zur Unterwerfung weist sie mit den Worten zu- 

riick (v. 73if.); „Ein freies Weib bin icb, keinem Gatten ge- 

sellt, und aus eigenem Entschluss verzicbt’ icb auf der Ebe 

Lust und Recbt. Kraft besitz’ icb und Mutb und trotzige 

Bogen und sterben werde icb eber, als dass icb meine Lilien 

den Raben vorwerfe“ ^). So wogt die bittere Wecbselrede bin 

und ber, obne dass jedocb wesentlicb Neues vorgebracbt wurde, 

endlicb wird sie von Florida mit den Worten bescblossen 

(v. 134 ff.): „der tiryntbiscbe Held gab mir die Aepfel der 

Hesperiden und versicberte mir, dass deren Genuss die an 

Raserei Erkrankten in tiefen Schlummer versenke, aucb Deine 

Fieberglutb werde icb endlicb damit beilen scbon gewaltige 

Wutb entsinne icb micb unterdrtickt zu baben. Der Insuber 

1) cum tibi sit parvus nemorum vix angulus unus, 1 iure cui possis 

fragiles ’iniungere leges. 1 Indos Mosa secat, Gaetulos abluit Albis, ] atque 

tuas Tibris Rhenus nunc sulcat arenas, j I, decus Arctoum, Teutonos lude 

bilingues' 1 nos titulos vacuos et lentos novimus arcus“. Das ,bilingues‘ 

ist gewiss als ,doppelzungig‘, nicht als „zweisprachig“ aufzufassen, vgl. 

Landau, a. a. 0. p. 172 Anm. . r ^ a a 
2) Einen Vers (76) in dieser Stelle baben wir als entbebrlicb und das 

Verstandniss erschwerend uniibersetzt gelassen. 
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und der Ligurer (Mailand und Genua) werden Dich dann 
spater erwecken.“ 

So zeigt sich Boccaccio in dieser Dichtung uns als einen 

eifrigen Guelfen Oder vielmehr als einen begeisterten florentiner 

Patrioten, denn einen Guelfen kann man ihn deshalb nicht 

nennen, well er jede Einmischung des Papstthums in weltliche 

Angelegenheiten, jede Verquickung der kirchlichen mit der 

staatlichen Gewalt entschieden und grundsatzlich verwarf und 

nachdriicklich an das Wort des Evangeliums erinnerte -„Mein 

Reich ist nicht von dieser Welt“ i). Jedenfalls aber huldigte 

Boccaccio anderen politischen Ansicbten, als Dante und Petrarca, 
welche beide dock, wenn auch (namentlich der letztere) nicht 

im unbedingtesten Sinne des Wortes, als Ghibellinen bezeichnet 

werden milssen. Allerdings aber ist billig zu bezweifeln, ob 

Boccaccio in seinen politischen Anschauungen sonderlich klar 
und folgerichtig war. Indessen auch angenommen, er sei das 

nicht gewesen, so wurde ihm dies doch nicht zum Vorwurf 

gereichen kdnnen, denn die politischen Zustande in ganz Europa 

und insbesondere in Italien waren damals so durch und durch 

chaosartig verworren, dass nur ein Prophet hatte richtig be- 

urtheilen konnen, was geschehen werde und was geschehen 

iniisse. Und es war iiberdies nur natiirlich, dass gerade die 

edelsten Manner, weil Ideale politischen Lebens in sich tragend 

und die realen Verhaltnisse mit idealem Maassstabe messend, 
den argsten Tauschungen unterworfen waren. 

Wenig geeignet, in Boccaccio Sympathien fiir den deut- 
sehen Kaiser zu erwecken, war es, dass dieser am 14. Mai 
1355 zu Siena auf Niccola Acciaiuoli’s Betrieb Zanobi da 

Strada die Dichterkrone verlieh ^). Abgesehen davon, dass 

des Kaisers Verfahren leicht als eine ungebuhrliche An- 

maassung erscheinen konnte — denn was berechtigte ihn, den 

Auslander, den „Barbaren“ nach italienischer Anschauung, zum 

Richteramte iiber die Leistungen italienischer Poeten? —, so 

Vgl. den Brief „Diu, strenue miles“ an Maghinardo de’ Cavalcanti 
b. Corazz, p, 364, vgl. auch Hortis, discorso etc. p. 16f. 

2) Vgl. Matt. Villani V 26. 
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musste es Boccaccio tief verletzen, dass dem hochst mittel- 

massig begabten Zanobi, der irgend etwas wirklich Bedeuten- 

des nocli iiicbt geleistet hatt© (und auch spater nicht leistete), 

ein© Ausz©icbnung zu Th©il ward, d©r©ii sich bis dahin einzig 

nur der unvergleichlich© Petrarca zu ©rfreuen gehabt hatt©; 

kr'anken musst© ©s ihn aucb, dass ©inem Zanobi zu ©rreichen 

vergonnt war, was ©r, der, wi© ©r gewiss lebhaft fiihlte, un- 

gleich Wlirdigere, vergebens ©rstrebte. Es ist ©in© anspiechend© 

Vermuthung Fracassetti’s i), dass Boccaccio seinem Unmuth© 

und zugleicb seiner Verzweiflung, jeinals als Dichtei allgemein 

nach Verdienst anerkannt zu werden, in ©inem Brief© an Pe¬ 

trarca Ausdruck verliehen, und dass dieser dann an ihn die 

trostende Zuschrift Ep. Earn. XVIII15 (datirt Mailand, 20. De¬ 

cember [1355?]) gerichtet habe. „Du zurnst,“ heisst ©s in 

dieser Epistel, „dass ich Dich in meinen Briefen ©inen ,Dichter‘ 

nenne. Sonderbar, dass Du, der Du ©in Dichter hast sein 
wollen, den Dichternamen verabscheust! Oder kannst Du ©twa 

©in Dichter nicht sein, weil Du noch nicht mit dem Zweige 

des Lorbeers bekranzt bist? wurden denn ©twa, auch wenn es 

nirgends ©inen Lorbeerbaum gab©, all© Musen schw©ig©n?“ — 
In dieser Zeit, in der Mitt© der funfziger Jahre^), muss 

sich ©in© der unerquicklichsten Episoden des Lebens Boccaccio’s 

abgespielt haben oder muss doch ©in© seiner unerquicklichsten 

Schriften verfasst worden sein. Der bereits mehr als vierzig- 

jahrige Dichter verliebte sich in eine schone oder doch von 

ihm, so lange seine Leidenschaft wahrte, fiir schon gehaltene 

1) Lett. fam. t. Ill, p. 11. Bestatigt wird Fracassetti’s Annabme da- 

durch dass Petrarca in dieser Epistel erwahnt; Boccaccio habe ihm Bucher 

zum Geschenke gemacht, und seine Yerwunderung dariiber ausspricht, dass 

seine danksagenden Briefe nicht eingetroffen seien; es wird damit jedenfalls 

auf Epp. 3 u. 4 des 18. Buches Bezug genommen. . , • 
2) Eine Handhabe fiir die Zeitbestimmung bietet, wie schon Manni 

o 75 und Baldelli p. 380 angegeben haben, die Stelle im Corbaccio p. 24: 

m (dTBoccaccio) dovresti aver gli costumi del mondo, fuor delle fasce 

da sono degli anni quaranta, e gia venticinque commciatih a conoscere . 

Boccaccio muss also damals ein Mann von einigen vierzig Jahren gewesen 

sein, da ja das Kind etwa die beiden ersten Lebensjahre in den Windeln 

zubringt. 
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Wittwe adeligen Standes, seine Werbung wurde aber von der 

bereits anderweitig umfreiten Frau mit Hobn und Spott abge- 

wiesen. Der tief verletzte und nun jedenfalls sich selbst ob 

seiner Thorheit ziirnende Dichter, der doch mindestens eine 

schonendere Behandlung verdient hatte, rachte sich furchtbar, 

indem er gegen die einst vergotterte Dame eine Schinah- 

schrift — „Corbaccio, d. h. der hassliche, Alles zerhackende 

Rabe“ betitelt^) — richtete, welche, wenn auch in ihr nur 

allzu oft die Grenzen nicht bloss des asthetisch Schonen, sondern 

selbst des elementarsten Anstandes iiberschritten werden, doch 
zu den bedeutendsten Leistungen der satyrischen Dichtung 

der Italiener zu zahlen ist. Ein ausfiibrlicheres Urtheil uns fur 

spater vorbehaltend, geben wir im Folgenden eine Inhalts- 
ubersicht des in melirfacher Hinsicht fiir Boccaccio’s Biogra¬ 

phic wichtigen, jedenfalls aber in culturhistorischer Beziehung 

hoch interessanten Werkes. 
.,,Vor nicht langer Zeit befand ich mich“ — denn wir wollen 

den Dichter in der ersten Person von sich sprechen lassen — 

„allein in meinem Zimmer, dem einzigen Zeugen meiner hau- 

figen Bekiimmernisse und Thranen, und begann iiber die 

Wechselfalle der sinnlichen Liebe nachzusinnen. Enter 

mancherlei Gedanken schien es mir da, als wenn ich doch 

ohne irgend welche Verschuldung von meiner Seite recht 
grausam von Derjenigen behandelt worden sei, welche ich 

thorichter Weise zu meiner alleinigen Herrin gewahlt, mehr, 
als mein eigenes Leben, geliebt und mehr, als jede Andere, 

geehrt und geachtet hatte. Dieser Gedanke erweckte den 
lebhaftesten Kummer und Schmerz in mir, w^elche in Thranen 

und lauten Seufzern sich Luft machten; ja, ich wunschte, des 

Lebens uberdriissig, den Tod herbei und rief ihn an, mich zu 

erlosen, und als er nieine Bitte nicht erhbrte, da fasste ich 

sogar den Entschluss, mich selbst zu todten. Schon hatte ich 

iiber die zu erwahlende Todesart nachgesonnen, als kalter 

Ein Nebentitel des Buches, der sich aus dem Inhalte ergibt, ist 

Labirinto d’amore. 
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Schweiss aus alien Poren mir hervorbrach, ein gewisses 

Mitleid 'mit miv selbst und die Furcht, durch den Tod 

von eiffener Hand ein elendes Dasein mit einein noch 

elendei-en im Jenseits zu vertauschen, mich befielen. So 

stand ich denn von dem schrecklichen Vorhaben ab und 

wandte mich wieder den Thranen und den Seufzein zu; 

abermals dann wurde ich von der Sehnsucht nach dem lode 

ergriffen und abermals verscheuchte ich sie — da flammte in 

dem betrilbten Gemtlthe plotzlich, wie durch gottliehe Em- 

gebuug, ein Gedanke empor, der trostvoll zu meinem Innern 

zu spreehen begann. Du Thor, sprach er, wohin fuhrt es 

Dich, dass Du Deine Vernunft gewaltsam unterdrttckst und 

verscheuchst? hist. Du schon so verblendet, dass Du nicht be- 

merkst, wie, wahrend Du uber die Grausamkeit einer Anderen 

klagst, Du selbst es bist, der gegen Dich grausam wUthet? 

Nicht jene Frau, welche Du beschuldigst, sondern Du selbst 

bist Deines Elends Ursache. Beweise mir, dass sie Dich ge- 

zwungen hat, sie zu lieben! zeige mir, mit welchen Waffen 

und mit welcher Gewalt sie Dich zum Trauern und Klagen 

genothigt hat! Du wirst es mir nicht beweisen und mcht 

zeigen konnen, weil es eben nicht gesehehen ist. Vielleieht 

wirst Du sagen: da sie wusste, dass ich sie liebe, musste sie 

meine Liebe erwiedern. Aber das ist ja gar kein Grund, denn 

vielleieht gefallst Du ihr eben nicht, und wie sollte man ver- 

pfliehtet sein, eine Person zu lieben, welche einem nicht ge- 

fallt? Wenn Du eine Person liebst, der Du nicht gefallst, und 

es entsteht daraus ein UnglUck, so ist dies nicht Schuld der 

von Dir geliebten Person, sondern Deiner eigenen schleehten 

Wahl. Warura versuchst Du also, Deine Schuld von Dir ab- 

zuwalzen? Strafe wUrdest Du dafUr verdienen, wenn es ge- 

recht zuginge. Doch davon kann jetzt keine Rede sein, denn 

Dich strafen hiesse ja nur, Deinem Leide neues Leid hinzu- 

filgen. Aber sehen wir zu, was Du gethan hast, als Du gegen 

Dich wuthetest. Was ein Mensch thut, das thut er, um entweder 

sich allein oder einem Anderen Oder sich und einem Anderen 

Freude zu bereiten oder um des Gegentheiles willen. Dass 
• T> K 6 r 11 n g, Boccaccio. 
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Dir das, wozu Deine Verblendung Dich verleitet, keine Freude 

bereitet, ist offenbar, denn sonst wiirdest Du dariiber Dicb 

nicht gramen und jammern. Es fragt sich nun nur, wie Deine 

Handlungsweise auf Andere, das aber kann bier nur heissen, 

auf Deine Geliebte wirkt. Wenn sie Dich liebt, muss ihr Dein 

Benehmen qualend und missfallig sein — weisst Du aber nicht, 

dass, wenn man demand Qual und Missfallen bereitet, man 
nicht nur seine Liebe nicht gewinnt, sondern auch seinen Hass 

und seine Feindschaft sich zuzieht ? W enn ^er die Geliebte Dich 
hasst, so kannst Du ihr gar keine grossere Freude bereiten, 

als wenn Du Dich moglichst bald — aufhangst. Welcher 
Vernunftige aber bemiiht sich, seinen Feinden ein Vergniigen 

zu bereiten? Wenn Du, um endlich noch einen Fall anzu- 

nehmen, ihr gleichgiiltig hist, was ntitzen da Deine Klagen 

und Thranen? Ebenso gut konntest Du ja iiber einen Balken 

Deines Zimmers klagen und jammern! Was betriibst Du Dich 

also so sehr und ersehnst den Tod? Es scheint, als habest 

Du die Siissigkeit des Lebens noch nicht empfunden, da Du 
so leichtfertig aus demselben zu scheiden begehrst, und als 

habest Du nicht gehbrig bedacht, um wieviel die ewigen Hollen- 

qualen gewaltiger sind, als die Qualen Deiner Liebe, welche 
Du iiberdies, sobald Du nur willst, zu verscheuchen vermagst. 

Entsage also dem sinnlosen Wunsche nach dem Tode, liebe 

vielmehr das Leben und bemilhe Dich es, soweit als mbglich, 

zu verlangern. Bedenke auch, dass mit dem Tode jede Hoff- 

nung auf Rache Oder andere Freude erlischt! Lebe, und wie 
Jene durch ihre Bosheit das Leben Dir verbittert hat, so suche 

nun Deinerseits, das ihre zu verbittern! 
Es ist eine wunderbare Sache um die gottliche Trbstung 

in den Gemuthern der Sterblichen. Dieser oben dargelegte 

Gedanke, von dem Vater des Lichtes, wie ich glaube, mir ein- 

gegeben, nahm mir die Binde von den Augen des Geistes und 
liess mich meinen Irrthum erkennen, ich schamte mich nun 

desselben und begann sogar vor Zerknirschung zu weinen. 
Nachdem ich meine Thranen getrocknet und beschlossen hatte, 

dieser Einsamkeit meines Aufenthaltes, welche einem geistig 
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Leidenden nachtheilig ist, zu entsagen, verliess ich mit einem 

im Verhaltniss zu dem, was ieh durchlebt, heiteren Angesicht 

mein Zimmer, Draussen fand ich eiue fttr meine Stimmuug 

sehr heilsame Gesellschaft von Freunden, wir begaben uns 

zu einem behaglichen Platze und begannen zunachst von der 

launisehen Veranderlichkeit des GlUckes, von der Thorheit 

derer, welche sieh ihm mit ganzer Seele hingeben, und von 
der Verblendung derjenigen, welche auf dasselbe wie auf 

etwas Bestandiges vertrauen, uns zu unterhalten. Dann kamen 

wir auf die ewigen Gesetze und Erscheinungsformen der Natur 

zu sprechen, welche, obwol so wunderbar und preisenswerth, 

doch um so weniger bewundert werden, je mehr wir gewohnt 

Sind, sie als etwas Alltagliches zu betrachten. Hierauf 

wandte sieh das Gesprach den gbttlichen Dingen zu, von denen 

selbst die erhabensten Geister kaum die ersten Elemente zu 
erfassen vermogen; so sehr ubersteigen sie die menschliche 

Fassungskraft. In solcher Unterhaltung verbrachten wir den 

Rest dieses Tages, bis die einbreebende Naeht uns zum Auf- 
bruche' zwang. Wie mit einer gdttlichen Speise gesattigt, 

erhob ieh mich, all’ mein Leid war vergessen, und ganz 

getrostet kehrte ich in mein Zimmer zuruek. Each der be- 

scheidenen Abendmahlzeit wandelte ich, da ich keine Mudigkeit 

versptlrte, noch bis in die tiefe Naeht hinein im Zimmer auf 
und ah, der mit den Freunden gefuhrten erquickenden Ge- 

sprache mich erinnernd und sie im Geiste wiederholend. 

Endlich aber ttbermannte mich der Schlaf, und ich ent- 
sehlummerte. Mein feindliches Geschick jedoch, nieht zufrieden, 

mich wahrend des Wachens verfolgt zu haben, bemtlhte sieh, 
auch mich den Schlafenden noch zu qualen, indem es meiner 

Phantasie seltsame Bilder vorgaukelte. Ieh wahnte im Traume, 

auf einem mir unbekannten, lieblichen Pfade mich zu befinden, 

welcher, je weiler ieh auf ihm fortsehritt, immer mehr an Reiz 

gewann. Ieh ahnte, dass, wenn ieh sein Ende erreiche, meiner 

eine noch nie empfundene Wonne harre. So eilte ich, wie von 

Flilgeln getragen, immer welter und welter, beseelt von einer 

unnennbaren Sehnsucht. Bald aber anderte sieh des Pfades 
14^ 



212 Fiinftes Capitel. 

Aussehen. Statt der lieblichen Pflanzen und Blumen, die am 

Eingange gestanden batten, erschienen jetzt Nesseln, Disteln, 

Dornen und anderes hassliches Gestrauch; ein diisterer Nebel 

begann mich zu umfangen und hatte bald derartig mich ein- 

gehullt, dass ich, da ich nichts mebr zu sehen vermochte, 

gezwungen war, meinen Schritt zu hemmen, und dass inir die 

Hoffnung, welche vorher mich erfiillt hatte, fast ganz entsank. 

So harrte ich lange, bis ich um mich schauen und erkennen 

konnte, wo ich mich befande. Als endlich der Nebel sich ein 

wenig gelichtet hatte, erkannte ich, obwol ein fast nachtliches 

Dunkel hereingebrochen war, dass ich in einer wilden und 

bden Wiiste mich befand, bewachsen mit widerlichem Gebiisch, 

von keinem Pfade durchzogen, umgeben von himmelhohen 

Bergen. Nicht vermochte ich zu entrathseln, wie ich dahin 

gekommen sei noch wie ich wieder zu freundlicheren Orten 

gelangeo konne. Ueberdies vernahm ich das Geheul und 
Gebriill wilder Thiere, deren Wohnstatte, wie ich nur zu 

deutlich bemerkte, die Wiiste War, und Furcht und Trauer 

erfiillten nun meine Seele und machten sich Luft in Klagen 

und Seufzen. Nicht wagte ich, um einen Ausgang zu suchen, 

auf einen der ringsum ragenden Berge zuzuschreiten, sondern 

erwartete betriibt und verzagt den Tod, sei es vom Hunger, 

sei es von einem der wilden Thiere. Wahrend ich so trauernd 

in der Einode weilte, sah ich von Osten her einen Menschen 
mir langsamen Schrittes nahen. Es war ein Mann von hoher 

Gestalt, gebraunt und mit dunkelem Haar, letzteres allerdings 
theilweise gebleicht — denn mehr als sechzig Jahre schien er 

alt zu sein —, hager und nervig war er und nicht erfreulich 

anzuschauen. Sein Gewand war lang und weit und in einem 

helleren Roth erglanzend, als unsere Farber es hervorzubringen 

vermbgen. Ich filrchtete, er sei der Herr des Ortes und 

werde, um mich fiir mein Eindringen zu strafen, die wilden 

Thiere auf mich hetzen. Andererseits wagte ich von ihm 

Rettung zu erhoffen, denn wohlwollend war sein Blick, und es 

dunkte mich, als habe ich bereits anderswo ihn einmal gesehen. 
Wahrend ich diesen Gedanken mich hingab, war er mir so 
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nahe gekommen, class ich ihn cleutlich erkennen unci mich 

iiberzeugen konnte, dass ich ihn hereits von fruherher kenne; 

nur seines Namens vermochte ich mich nicht zu entsinnen. 

Noch grubelte ich ihin nach, als er mich mit freundlicher 

Stimme beim Namen nannte und mir zurief: Welches bdse 

Geschick hat Dich in diese Wiiste gefuhrt? hist Du Deiner 

Vernunft so sehr beraubt worden, class Du nicht gewahrst, 

class Du Dich am Orte des leiblichen Todes befindest und, 

was schlimmer, am Orte des Verderbens der Seele? durch 

welchen Leichtsinn bist Du hierher gekommen? Zunachst 

vermochte ich nicht zu antworten und brach in heisse Thranen 

aus, dann entgegnete ich mit gebrochener Stimme und nicht 

ohne Beschamung: die falsche Lust an nichtigen Dingen, die 

schon Weisere, als ich bin, berilckt hat, fuhrte mich hierher, 

und kummervoll habe ich mich hier verweilt. Nun aber, da 

die gdttliche Gnade Dich zu mir gefuhrt hat, bitte ich Dich, 

wenn Du der bist, den ich schon oft anderwarts gesehen zu 

haben meine, bei dem gemeinsamen Vaterlande und bei Gott, 

dass Du Mitleid mit mir habest und mir zeigest, wie ich diesen 

Ort wieder verlassen kann. Wahrend ich dies sagte, schien 

es mir, als ob er still lachelte undsprilche: Wahrhaftig Deine 

Worte lassen mich erkennen, was ich iibrigens auch sonst 

schon merke, dass Du deine Vernunft verloren hast, clenn, 

wenn Du Dich erinnertest, welche und wessen Augen es waren, 

cleren Licht Deiner Aussage nach Dich auf diesen Pfad gebracht 

hat und ihn Dir so schon hat erscheinen lassen, so wUrdest 

Du nicht gewagt haben, mich um Deine Bettung anzuflehen, 

sondern wurdest bei meinem Anblick geflohen sein. Und wenn 

ich noch derjenige ware, der ich einst war, so wurde ich Dir 

keine Hulfe bringen, sondern Verderben Dir zu bereiten suchen, 

wie Du es reichlich verdient hast. Aber da ich aus Eurem 

sterblichen Leben geschieden bin, so ist mein Zorn in Barm- 

herzigkeit umgewandelt und mein Beistand wird Dir nicht 

versagt werden. Bei diesen Worten begriff ich erst, dass ich 

mit einem Geiste spreche, kalter Schauer durchrieselte meine 

Glieder und die Haare straubten sich mir empor, die Stimme 
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blieb in der Kehle mir hangen und ich versuchte zu fliehen. 

Aber, wie man oft im Traume diese Empfindung hat, ich 

vermochte mich nicht von der Stelle zu ruhren, ich war starr 

vor Entsetzen. Als der Geist dies bemerkte, sprach er lachelnd: 

Fiirchte Dich nicht und sprich ruhig mit mir! vertraue mir! 

Ich bin nicht gekommen, um Dir zu schaden, sondern um Dich 

aus dieser Statte zu erldseu, sobald Du mir nur vertraust. So 

beruhigte ich mich denn, blickte zu ihm auf und bat ihn, mich 

von dannen zu fuhren, ehe eine andere Gefahr nahe. Er ant- 

wortete darauf: Ich habe dazu nichts weiter nothig, als Zeit, 

denn Du musst wissen, dass, obwol der Eingang zu diesem 

Orte fur einen Jeden, der leichtfertig und thoricht genug ein- 

treten will, weit offen steht, es nicht so leicht ist, wieder heraus 

zu kommen, sondern dass dies beschwerlich ist und Klugheit 

und Muth erfordert, welche man nicht ohne den Beistand des- 

jenigen, nach dessen Willen man eingetreten ist, zu erlangen 

vermag. Darauf sprach ich: Da wir also Zeit zum Gesprache 

haben, so gestatte, dass ich Dich nach etlichen Dingen frage. 

Thue das nur ruhig, antwortete er, so lange, bis auch ich Dich 

nach einigen Dingen fragen und Dir in Betreff derselben Einiges 

sagen werde. Um zwei Dinge, begann ich hiernach, drangt es 

mich so sehr, Dich zu fragen, dass ich, nicht wissend, welche 

Frage ich zuerst stellen soil, beide Fragen gleichzeitig an Dich 

richten will: sage mir, was das fiir ein Ort und ob er Dir zur 

Wohnung gegeben ist und ob, wer in ihn eingetreten, ihn 

jemals durch eigene Kraft wieder zu verlassen vermag, und 

sage mir ferner, mit wessen Erlaubniss Du zu meiner Hiilfe 

gekommen bist. Er antwortete: Dieser Ort wird von Ver- 

schiedenen verschieden benannt und von einem Jeden mit 

Recht. Einige nennen ihn das Labyrinth der Liebe, andei'e 

das gefesselte Thai, andere den Park der Venus, viele aber 

auch das Thai der Seufzer und des Elends. Nicht ist er mir 

zur Wohnung angewiesen, da der Tod mir die Mbglichkeit, 

b Wer erkennt hier nicht das „membra novus solvit formidine tor¬ 
por, Arrectaeque horrore comae, et vox faucibus baesit“ Virgils (Aen. XII. 
867 f.) wieder? 
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in einen solchen Kerker einzutreten, benommen hat, ich be- 

wohne vielmehr eine allerdings qualvollere, aber weniger ge- 

fahrvolle Behausung. XInd wisse, dass, wer duvch seinen 

Unverstand hierher gerathen ist, nicht herauszukommen vermag, 

W6nn ilin nicht das himinlische Licht erlbst. Ich sagt© daiauf. 

Welches ist der Ort, den Du bewohnst, denn unserer Welt 

gehorst Du ja nicht mehr an? Wohnst Du an der hoftnungs- 

losen Statte der Verdammniss oder dort, wo noch Hoffnung auf 

Rettung vergonnt ist? Ich wohne, sagte der Geist, dort, wo 

ich zuversichtlich noch Heil erhoffen darf, und der Ort ist 

weniger gefahrvoll, als dieser hier, weil man an ihni nicht mehr 

sundigen kann und also auch nicht zu befiirchten hat, in noch 

grosseres Elend zu gerathen, eine Gefahr, welche den Bewoh- 

nern dieses Ortes bestandig droht und, wenn sie sich erfiillt, 

sie dorthin bringt, wo das gottliche Licht in unwiderruflicher 

und stronger Gerechtigkeit entflammt ist. Aber gewiss qual- 

voller ist mein Aufenthalt, als dieser hier, und uur die frohe 

Hoifnung auf ein einstiges besseres Dasein- lasst ihn mich 

ertragen — ware diese Hoifnung nicht, die dort weilenden 

Geister wlirden, wenn dies mbglich ware, sterben. Damit Du 

das verstehst, so wisse, das purpurrothe Kleid, welches ich 

trage und das Dir, wie ich bemerkt, bereits aufgefallen ist, ist 

festgewordenes Feuer — wie in der irdischen Welt das Eis 

festgewordenes Wasser ist — und brennt mich mit so ent- 

setzlichen Qualen, wie keine irdische Gluth sie hervorbringen 

kbnnte. Alle Gewasser der Welt mdchte ich ausschlurfen, und 

doch wiirden sie meine Gluth nicht zu loschen vermogen. 

Verschuldet habe ich diese Strafe erstlich durch meine uner- 

sattliche Gier nach Geld und sodann durch die strafliche 

Geduld, mit welcher ich das frevlerische und schamlose Ge- 

bahren derjenigen ertrug, welche Du nie gesehen zu haben 

wunschest. — Urn nun Deiner zweiten Frage zu geniigen und 

damit Deine Furcht zu zerstreuen, so wisse, deijenige, mit 

dessen Erlaubniss oder vielmehr auf dessen Geheiss ich hierher 

gekommen bin, ist jenes unendliche Gut, von welchem alle 

Dinge geschaifen sind und in welchem sie alle leben und 
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weben unci welches urn Euer Heil weit mehr besorgt ist, als 

Ihr selbst. Als ich diese Worte vernahm und aus ihnen die 

Gefahr, in der ich mich befand, und die Giite Gottes sah, da 

fiihlte ich, wie ich von unendlicher Demuth erflillt ward, 

welche mich sowol die Erhabenheit und Macht des Herrn und 

seine fortwahrend inir erwiesenen Wohlthaten als auch meine 

Hinfalligkeit, Undankbarkeit und staten Versiindigungen gegen 

den Allbarmherzigen erkennen. Hess. Zerknirschung und Reue 

erfassten mich der Art, dass heisse Thranen meinen Augen 

entstromten und mein Herz zu zerschmelzen schien wie Schnee 

an der Sonne. Lange schwieg ich, mich unfahig fiihlend, 

Worte des Dankes zu finden, endlich, als ich einigermaassen 

mich gesammelt hatte, begann ich wieder: Gliickseliger Geist, 

mein eigenes Gewissen sagt mir, dass das wahr ist, was Du 

sagst, namlich dass Gottes Giite gegen uns irdische Sunder 

unendlich ist. Aber dennoch, da ich die gottliche Giite nur 

nach der Weise, wie die irdischen Dinge geschehen, zu ermessen 

vermag, wunclere'ich mich, wie er, den ich viel beleidigt habe, 

jetzt zu meiner Hiilfe bereit war. Darauf sagte der Geist: 

Wohl sehe ich, dass Du die Giite Gottes nach menschlicher 

Weise beurtheilst, da Du meinst, dass Gott jede empfangene 

Beleidigung zu raehen bestrebt sei. Aber da Deine Zer¬ 

knirschung beweist, dass Du gelehrig und fiir kiinftige Unter- 

weisung empfanglich geworden bist, so will ich Dir wenigstens 

eine Ursache mittheilen, weshalb die gottliche Gute mir den 

Auftrag zu Deiner Rettung ertheilt hat. Du hast der heiligen 

Jungfrau immer eine besondei*e Verehrung gewidmet und auf 

sie Deine Hoffnung gesetzt, deshalb hat sie, als Du Dich hier 

in so imgewohnlicher Weise verirrtest, auch ohne dass Du sie 

darum batest, sich Deiner erbarmt und von ihrem Sohne Deine 

Rettung erfleht. Deshalb also ward mir geboten, hierher zu 

kommen und so lange Dich zu begleiten, bis ich Dich an einen 

sichern Ort gebracht haben wiirde. Ich sagte hierauf: Vollkommen 

hast Du meinen Fragen genug gethan, und wahrhaftig Mitleid 

habe ich mit Deinem Loose und wiinschte, es zu verbessern, 

wahrend ich andrerseits mich freue, dass Du nicht der Holle 
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verfallen bist, sondern zum Himmel emporzusteigen hoffen 

darfst. Die Giite deijenigen, welche auch jetzt sich mir gnadig 

erwiesen hat, habe ich bereits oft erfahren, obwol ich ihrer 

nicht wilrdig zu sein mir bewusst bin, da ich zu wenig zu 

ihrem Lobe gethan habe. — Beant^Yorte mir aber urn Maria’s 

willen noch eine Frage! Wohnen in diesem Thale, das Du 

so verschieden benennst, noch andere Wesen, als die von 

Amors Hofe hierher Verbannten? oder gehort es allein den 

wilden Thieren, welche ich die ganze Nacht hindurch ringsum 

heulen horte? — Lachelnd antwortete Jener darauf: Wohl 

erkenne ich, dass Du zur wahren Einsicht noch nicht gelangt 

bist und dass Du noch das, was in Wahrheit unbegrenztes 

Elend ist, fiir das hochste Glilck erachtest, indem Du meinst, 

dass unsere sinnliche und fleischliche Liebe etwas Gutes in 

sich habe. Daher hore, was ich Dir sagen werde! Dieses 

trauervolle Thai ist der von Dir sogenannte Hof Amors, und 

die wilden Thiere, welche Du heulen hdrtest, siud die in 

triigerischer Liebe verstrickten Elenden, von denen Du einer 

bist, denn wenn sie von dieser Liebe sprechen, so klingt das 

eben fiir die Ohren vernilnftiger Menschen nur wie wiistes 

GeheuL Labyrinth aber nannte ich dieses Thai, weil die 

Menschen in ihm, wie einst in dem Labyrinthe Kreta’s, umher- 

irren, ohne den Ausgang finden zu kbnnen. Ich wundere mich, 

dass Du mich hiernach fragst, da Du doch schon oft hier 

gewesen bist, wenn Du auch freilich niemals so tief eindrangst 

wie dieses Mai. Ich schwieg hierauf anfangs beschamt, die 

Wahrheit des Gesagten erkennend, dann aber entgegnete ich: 

In der That, ich bin schon ofters, aber, wie es meinem bethorten 

Sinne erschien, mit besserem Gliicke hier gewesen und fand 

damals, mehr durch eines Anderen Gnade, als durch meinen 

Verstand, wieder den Ausgang, aber der Schmerz und die 

Furcht hatten mich jetzt so mir selbst entfremdet, dass ich 

mich meines friiheren Verweilens hier nicht mehr entsann. 

Jetzt nun erkenne ich wohl und ohne weiteren Beweis, was 

die Menschen zu wilden Thieren macht und was die Wildniss 

und die Pfadlosigkeit dieses Ortes und seine vielfachen Namen 
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bedeuten. — Da Du nun also, sprach hierauf der Geist, be- 

gonnen hast, das Dunkel deines Geistes zu klaren und da die 

Furcht, in welcher ich Dich fand, geschwunden ist, so gefallt 

es mir, bis zum Anbruch des Tages, wo ich Dir den Ausgang 

zeigen werde, iiber eine Sache mit Dir mich zu unterhalten. 

Befanden wir uns an einem andern Orte, so wiirde ich Dich 

zum Sitzen einladen, hier aber ist dies nicht moglich, und wir 

miissen daher unser Gesprach stehend fiihren. Ich weiss, wie 

Du leicht denken kannst, dass Du von Liebe umstrickt bist, 

und ich weiss auch, wie Du vorhin aus meinen Worten hast 
% 

entnehmen konnen, wer der Gegenstand Deiner Liebe ist. 

Scheue Dich nun nicht, weil einst Deine Geliebte mir mehr, 

als recht gewesen, theuer war, ganz offen von ihr zu sprechen, 

sondern sprich, als sei ich ihr immer fremd gewesen, und erzahle 

mir, wie Du in ihre Netze gerathen bist. Ich entgegnete: 

Deine Bitte nothigt mich. Dir zu erzahlen, was ich bis jetzt 

ausser einem vertrauten Genossen Niemand erzahlt und was 

ich auch ihr selbst nur durch einen Brief offenbart babe. 

Indessen, auch wenn Du mir nicht Sicherheit versprochen 

hattest, wiirde ich mich nicht scheuen. Dir es zu erzahlen, da 

Du ja aus unserer Welt abgeschieden bist und, wie unsere 

Kirchengesetze lehren, die Frau, welche die Deine gewesen 

war, als ich nach Deinem Tode um sie warb, nicht mehr die 

Deine war, so dass Du nicht mit Recht behaupten kbnntest, 

ich habe mich bemiiht, Dein Eigenthum an mich zu reissen. 

Indessen lass’ mich zur Sache kommen! Vor wenigen Monaten 

wollte es mein Missgeschick, dass ich mit Einem, der einst 

Dein Nachbar und Verwandter war und dessen Namen ich 

hier nicht zu nennen nothig habe, iiber verschiedene Dinge 

mich zu unterhalten begann und dass wir, wie es so im Ge- 

sprache zu geschehen pflegt, von einem Gegenstande auf den 

andern und endlich auch auf das Capitel der edeln Frauen 

zu sprechen kamen. Nachdem wir viele Frauen des Alter- 

thums besprochen und die Hochherzigkeit der Einen, die 

Keuschheit der Anderen und die Leibesstarke noch Anderer 

gelobt batten, kamen wir auf die Frauen der Neuzeit zu 
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sprechen. Obwol es nun unter diesen wenige treffliche gibt, 

wusste doch mein Gefahrte auch aus unserer Stadt einige zu 

nennen und unter diesen aueh die einst Deine, die ich bis 

dahin nicht gekannt hatte — und mbchte ich sie doch nie 

kennen gelernt haben! Von dieser erzahlte er — ich weiss 

nicht, von welchem Gefiihle beseelt — wunderbare Dinge: er 

pries ihre Freigebigkeit, ihren Verstand und ihre Beredtsam- 

keit, ganz besonders aber, und das gefiel mir am meisten, ihre 

liebreizende Schonheit und ihre einer vornehmen Dame wurdige 

Anmuth des Benehmens. Seine Erzahlung liess mich die Dame 

lieben, bevor ich sie noch kannte, und ich beschloss, dass sie 

die meine werden mtisse. Ich begab mich an einen Ort, wo 

ich voraussetzen durfte. dass ich sie in Gesellschaft anderer 

Frauen treffen wurde. Ich traf sie auch wirklich dort, und mein 

liebendes Auge erkannte sie sogleich und ich glaubte bei ihrem 

Anblicke annehmen zu diii-fen, dass der, welcher sie mir so 

gepriesen hatte, noch nicht genug sie geriihmt habe. So 

erfasste mich denn die Liebe mit voller Gluth ^). Ich beschloss 

also, ihr zu schreiben und meine Liebe ihr zu gestehen, denn, 

dachte ich, entweder wird sie sich dessen freuen und mich 

erhoren oder sie wird sich zwar dessen freuen, aber mich zart 

und tactvoll abweisen. Ich erhielt darauf von ihr einen Brief, 

der mich erkennen liess, dass mein Freund, der sie so gepriesen 

hatte, entweder selbst in Bezug auf ihren Verstand und ihre 

Beredtsamkeit sich in grossem Irrthume befand oder dass er 

mich hatte tauschen wollen. Denn dieser Brief war offenbar 

dictirt und in unpassenden und ungereimten Worten abgefasst; 

sie verlangte in dieser Epistel zu wissen, wer ich eigentlich 

ware, bemiihte sich zu zeigen, dass sie etwas von der Seelen- 

wanderung wisse, und setzte mir aus einander, wie ihr nur ein 

Mann gefalle, der Klugheit, Tapferkeit, Feinheit des Benehmens 

und alten Adel in sich vereinige. Aber, wenn auch dieser 

Brief meine Leidenschaft ein wenig dampfte, so konnte er sie 

Es folgen hier nun Zwischenreden und Fragen des Geistes, welche 
als unwesentlich und den Zusammenhang der Erzahlung storend ausge- 
lassen werden durften. 
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doch nicht Idschen. Ich glaubte, dass mir der Brief nur die 

Anreizung zu einer weiteren Correspondenz, die Hoffnung auf 

eine ausfiihrlicliere Antwort und endlich Andeutungen dariiber 

geben sollte, welcbe Eigenschaften ihr am besten gefielen. Icb 

durfte mir nun zwar nicht schmeicheln, die gewiinschten Eigen¬ 

schaften zu besitzen, aber da ich den redlichen Willen hatte, 

Alles zu thun, was sie nur wiinschen wiirde, so wagte ich ihr 

zum zweiten Male zu schreiben. Aber nie erfuhr ich, welchen 

Eindruck diese Epistel auf sie gemacht hat. — Wenn Du 

nicht weiter in Deiner Liebschaft vorgeschritten bist, bemerkte 

hierzu der Geist, so kann ich nicht begreifen, weshalb Du so 

verzweifelt wurdest. — Meine Yerzweiflung, antwortete ich, 

hatte zwei Grilnde. Einmal argerte ich mich, dass ich^ der 

ich mir doch einigen Verstand zugetraut hatte, so dumm ge- 

wesen war, mich noch einmal zu verlieben, leichtglaubig fremden 

Versicherungen trauend. Dann schmerzte es mich aber in 

tiefster Seele, dass sie sich iiber mich und meine Liebe mit 

ihren Freundinnen und ihrem Liebhaber — denn nun erst 

erfuhr ich, dass sie bereits einen Galan besitze, einen wegen 

seiner eingebildeten Schbnheit „Absalom“ genannten Menschen — 

lustig gemacht, dem letzteren auch meine Briefe gezeigt und 

auf der Strasse ganz ungenirt auf mich, wie auf einen Ver- 

riickten, mit den Fingern gewiesen hatte, so dass ich zum 

Gespotte der Menschen wurde. Oft wol war ich nahe daran, 

meiner Entrustung gegen sie in heftig schmahenden Worten 

Luft zu machen, aber ein Restchen von Vernunft, das ich mir 

bewahrt, hielt mich davon ab und Hess mich erkennen, dass 

ich dadurch mir weit mehr, als ihr schaden wiirde. — Der 

Geist entgegnete darauf: Veriible es mir nicht, wenn ich in 

Bezug auf das, was Du mir erzahlt, etwas weitlaufiger mit Dir 

sprechen werde, wobei ich mit Dir beginnen und dann auf 

Deine Geliebte tlbergehen will. Mit vielen Griinden konnte 

ich Dich ob Deines Benehmens tadeln, indessen will ich, um 

meine Rede kurz zu fassen, davon nur zwei hervorheben: Dein 

Alter und Deine Studien, welche beide Dich vor den Netzen 

der Liebe hatten schiitzen miissen. Deine schon weissen Schlafen 
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und Dein ergrauter Bart zeigen mir, dass Du gewiss schon seit 

vierzig Jahren aus den Windeln heraiis hist und seit etwa 

fiinfundzwanzig Jahren das Treiben der Welt praktisch kennen 

gelernt hast. Wenn Dich Deine lange Eifahrung in Liebes- 

handeln noch nicht kurirt hatte, so hiitte wenigstens die Deinen 

dem Greisenalter zuneigenden Jahren eigene grbssere Kiihlheit 

des Blutes Dich darauf aufmerksam machen sollen, dass die 

Zeit zum Verlieben fiir Dich vorbei sei, dass bei den Frauen 

nur die jungen Manner Gliick haben, da nur diese fiir die 

ritterlichen und geselligen Ktinste, welche den Dainen gefallen 

(wie Tanzen, Singen, Turnieren), Anlage und Geschick besitzen. 

Einem Marine in reifen Jahren steht eben das Liebesleben mit 

seinen oft seltsamen Verpflichtungen und oft wunderlichen und 

unwlirdigen Abenteuern nicht mehr an. Deinem Alter komnit 

es nicht mehr zu, den Leidenschaften zu folgen, sondern es 

liegt ihm vielmehr die Pflicht ob, diese zu bekilmpfen und den 
_ « 

Jiingeren ein Beispiel der Selbstbeherrschung zu geben. — 

Nun aber komme ich zu dem zweiten Punkte, Deinen Studien. 

Erinnere ich mich aus meinem irdischen Leben recht, so hast 

Du niemals ein Handwerk betrieben und hast auch die Kauf- 

mannschaft immer gehasst, hast Dich dessen auch Anderen 

und Dir selbst gegeniiber wiederholt geruhmt, dass Deine Be- 

gabung nicht fiir eine solche Beschaftigung geeignet sei, in 

welcher viele Menschen an Jahren immer alter, an Verstand 

aber immer jiinger werden. Die Studien, welche die heilige 

Philosophie zum Gegenstande haben, haben Dir von Kindheit 

an weit mehr, als Deinem Vater lieb war, gefallen, besonders 

aber die Poesie, deren Pflege Du Dich vielleicht mit grbsserer 

Begeisterung als Begabung hingegeben hast. Diese und die 

andeni Wissenschaften mussten Dir zeigen, dass die Liebe eine 

Leidenschaft ist, welche die Seele verblendet, die schbnsten 
\ 

Gaben des Geistes zerstort und uns in das grbsste Elend zu 

sturzen vermag. 

Um Dich davon zu tiberzeugen, durchmustere die Geschichte 

der alten und der neuen Zeiten, und Du wirst entsetzliche 

Beweise von der unheilvollen Macht der Liebe finden. Wie 



222 Fiinftes Capitel. 

thorieht und zugleieh wie gotteslasterlich ist es, was aber 

gleichwol ein Theil der beklagenswertben Sterblichen thut, die 

Liebe einen Gott zu nennen und sie als einen solchen zu ver- 

ehren! Schon die Art, wie Amor auf alten Wandgemalden 

dargestellt wird — als ein Knabe, naekt, mit Fliigeln und 

verbundenen Augen, Bogen und Kocher fiihrend —, hatte Dich 

liber dessen Natur belehren sollen. Deine Philosophie hatte 

Dir ferner zeigen sollen, dass sicb unter den vielen Weibern 

nur sehr wenige wahrhaft edele Frauen finden lassen, so viele 

auch auf diese Bezeicbnung Anspruch erheben; dass das Weib 

an sich ein unvollkommenes und von widerlichen Leidenschaften 

erfiilltes Gescbopf ist, dem sich die Manner, wenn sie von dem 

richtigen Gesichtspunkte aus urtheilten, mit keiner grosseren 

Lust und Neigung nahen wlirden, als den Orten zur Be- 

friedigung. der mensehlichen Nothdurft, welche man eiligst 

verlasst, sobald man sich seines Ueberflusses entledigt hat; 

und in der That, die mannlichen Thiere, in dieser Beziehung 

verniinftiger als die Manner der Menschen, fliehen die Weib- 

chen, sobald sie ihrer nicht mehr bediirfen. Kein Thier ist 

schmutziger als das Weib, selbst das Schwein, das sich im 

Koth walzt, iibertrifft noch das Weib an Sauberkeit. W^er das 

etwa leugnen will, der untersuche sie nur! Uebrigens wissen 

die Weiber das selbst recht gut und halten daher einen Jeden, 

welcher, bethort von ihrer hilbschen Aussenschaale, sich in sie 

verliebt, fiir nicht besser als ein Thier. Manner aber, welche 

den Schmutz der Weiber kennen und dennoch sie zu lieben 

vermdgen, sind gar nicht mehr unter die Menschen zu rechnen. 

Kommen wir aber zu den iibrigen Fehlern der Frauen Oder 

vielmehr zu einigen derselben, denn um sie alle zu besprechen, 

wurde ein voiles Jahr nicht ausreichen. Sie sind voll von 

Bosheit, von welcher geleitet sie alle moglichen Mittel anwenden, 

um sich iiber die Manner zu erheben. Sie legen der Freiheit 

der Manner Fallstricke, indem sie das, was ihnen die Natur 

etwa an Schonheit verliehen hat, durch kiinstliche Mittel, durch 

Salben und Schminken, zu erhbhen suchen: sie brauchen 

Schwefel und kiinstliche Wasser als Schonheitsmittel, sie farben 
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die schwavzen Haare an der Sonne goldblond und tragen sie 

dann als Flechten und Locken auf alle mdgliche Weisen, so 

wie es ihnen gerade am verfuhrerischsten erscheint. Mit 

Gesang und mit Tanz suchen sie die Manner zu verlocken 

und, wenn ihnen dies gelungen ist, lassen sie ihre Beute nicht 

wieder los. So werden sie die Gattinnen und dfters noch die 

Maitressen der Manner, von denen sie dann, urn ihre Herr- 

sehaft noch mehr zu siehern und auch iiusserlich zu hekunden, 

kostbare Kleidung und Schmuck erpressen. Anfangs geben sie 

sich dabei den Anschein der Demuth und Unterwiirligkeit, 

bald aber geberden sie sich als Herrinnen. Sie fordern von 

ihren Mannern immer neuen und kostbareren Putz, ei-finden 

immer unsinnigere Moden und Ubertreffen in dem Auffallenden 

der Kleidung sogar noch die blfentlichen Dirnen. Die arinen 

Manner aber ahnen nicht, wie dieser Putz nur dazu dienen 

soil, neue Buhlen anzulocken. Sie sthrzen sich wie hungrige 

Wblfinnen auf das Vermbgen der Manner, sie leben in bestan- 

diger Feindschaft mit dem Gesinde und mit den Verwandten 

des Mannes, die ganze Nacht zanken sie sich mit ihren Mannern 

herum und qualen sie mit lastigen Fragen, welche eine thbrichte 

Eifersucht ihnen eingibt ^). Der gepeinigte Mann jagt dann wol, 

urn Ruhe zu haben, alle seine Verwandten, die in seinem Hause 

leben, fort und iiberlasst der Frau allein das Schlachtfeld. Hat 

die Frau so die Alleinherrschaft im Hause erlangt, so sieht sie 

sich dann schleunigst nach Kupplerinnen und Liebhabern urn. 

Auch die keuscheste wurde es vorziehen, einaugig zu werden, 

als mit einem Manne sich zu begniigen. Und es ware noch 

allenfalls ertraglich, wenn zwei oder drei Liebhaber einer Frau 

genugen und diese in ungefahr gleichem gesellschaftlichen 

Range mit ihrem Gatten stehen wiirden, aber ihre unersatt- 

liche Wollust kennt keine Grenze noch Auswahl: sie nehmen 

einen Jeden, der sie irgend befriedigen kann, den Knecht, den 

Miiller, den Arbeiter, selbst den athiopischen Mohren. Viele 

werden das allerdings leugnen wollen, aber man weiss nur 

Boccaccio gibt bier den vollstandigen Text einer Gardinenpredigt. 
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allzu gut, wie manche, wenn ihre Gatten abwesend sind Oder 

schlafen, sogar verldeidet in die Bordelle gehen und aus den- 

selben zwar ermattet, aber nicht befriedigt wieder heraus- 

kommen. Was wiirden sie nicht Alles thun, um ihre thierisehe 

Begierde zu befriedigen! Dem Gatten gegentiber freilich 

zeigen sie sich furchtsain und schwachlich: auf Befehl ihres 

Gatten wiirden sie keine Hohe besteigen, kein Seeschift betreten, 

in der Nacht nicht ausgehen, aus Furcht, den Schwindel oder 

die Seekrankheit zu bekommen oder einem Gespenste zu 

begegnen. Wenn eine Mans durch’s Haus Muft oder der Wind 

ail’s Fenster schlagt oder ein Stein von ungefahr herabfallt, 

da‘ fahren sie erschrocken zusammen und werden todtenbleich, 

als befanden sie sich in Lebensgefahr. Wenn es aber gilt, 

ihrer sittenlosen Begierde zu frdhnen, da kennen sie keine 

Furcht. Wie viele sind, um zu ihren Liebhabern zu gelangen, 

iiber die Dacher der Hauser, Palaste und Thurme geklettert! 

wie viele haben mit unglaublicher Kiihnheit ihre Galane vor 

den Augen der Manner versteckt! wie viele haben einsam und 

bei Nachtzeit, wie viele durch feindliche Heere und iiber das 

Meer Reisen zu ihren Geliebten unternommen! wie viele haben 

sich selbst auf die Kirchhdfe gewagt! Aber sie haben auch 

zu noch Schlimmerem den Muth. Wie viele noch ungeborene 

Kinder werden von ihnen, damit sie sich die Schande ersparen, 

getodtet! Deshalb ist ja der arme Sevenbaum immer kahler, 

als alle andere Baume! wie viele neugeborene Kinder gehen 

durch die Schuld ihrer unsittlichen Miitter klaglich zu Grunde! 

Aber wer Alles genau betrachtet, wird linden, dass die Sinn- 

liehkeit noch nicht der sehlimmste Fehler der Frauen ist. Die 

Frauen sind iiber alle Begrilfe argwohnisch und jahzornig. 

Wenn irgend einmal etwas geheim verhandelt wird, so muth- 

maassen sie sofort, dass das gegen sie gerichtet sei. Doch 

dariiber diirfen sich die Manner gar nicht wundern, (Jenn wie 

konnte es anders sein, als dass diejenigen, welche immer gegen 

Andere intriguiren, befiirchten, dass auch gegen sie intriguirt 

werde? Haben doch auch die Rauber die grosste Angst 

bestohlen zu werden. Das ganze Streben der Frauen ist 
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darauf gerichtet, die Manner zu plundeni, zu beherrschen und 

zu betrtigen. Daher sind sie auch leichtglaubig und wittern 

immer sehwarze Plane gegen sich und besuchen, um diese zu 

entdecken, gar eifrig die Astrologen, die Zauberer und die 

Hexen. Wenn sie aber von diesen nichts herausbekommen, 

wenden sie sich mit hochmilthigen und giftgetrankten Worten 

an die Manner selbst, aber freilich glauben sie denselben (auch 

wenn sie die voile Wahrheit sagen) nicht, sondern gerathen, 

wenn sie etwas hbren, was ihnen nicht gefilllt, plotzlich in so 

wilden Zorn, dass selbst wiithende Tiger, Lbwen oder Schlangen 

mehr Menschlichkeit als sie besitzen. In ihrer Wuth greifen 

sie dann gleich, mag die Veranlassung auch eine noch so 

unbedeutende sein, zu Gift, Feuer und Schwert und kennen 

selbst Aeltern, Geschwistern und Geliebten gegenUber keine 

Schonung: in ihrer Wuth mbchten sie lieber Alles vernichten, 

als sich mit hundert Schandbuben amiisiren. — Ferner sind 

die Weiber ilberaus habsiichtig: sie legen den Mannern falsche 

Rechnungen vor, sie berauben ihre unmiindigen Sohne, sie 

pltindern ihre weniger begiinstigten Liebhaber aus, namentlich 

aber geben sie sich zu den grossten Gemeinheiten her, um 

eine kleine Mitgift zu vergrbssern. Mbge ein Greis noch so 

alt sein, seine Augen noch so triefen und seine Hande noch 

so zittern, sie werden ihn sicherlich zum Gatten nehmen, wenn 

er nur reich ist und ihnen die Hoffnung gibt, bald Wittwen 

zu werden. Kann ein solcher Alter, dessen Schmeicheleien 

sie sich mit sammt ihrem Putze in ihrer Habsucht preisgegeben 

haben, keine Sohne mehr erzeugen, so darf er doch deshalb 

nicht ohne Erben sterben, sondern es wird einfach ein Sohn 

untergeschoben, nur damit sie als Wittwen auf Kosten ihres 

Sohnes um so ungeschouter schwelgen konnen. Freigebig sind 

sie nur gegen die Wahrsagerinnen, die Schminkerinnen, die 

Kurpfuscherinnen und die Kuppler. — Die Weiber sind im 

hdchsten Grade wankelmuthig: in einer Stunde andern sie ihre 

Wunsche wol tausendmal, nur in der Wollust sind sie bestandig. 

Sie sind anspruchsvoll, glauben, dass sie nicht hoch genug 

geschatzt werden konnen, und dass die Manner nicht ohne sie 
Korting, Boccaccio. 15 
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zu leben vermogen. Sie sind widerspenstig und ungehorsam. 

Nichts ist schwerer zu ertragen, als ein reiches Weib, und 

nichts ist widerlicher anzuschauen, als die Widerspenstigkeit 

eines armen. Die ihnen aufgetragenen Dinge fiihren die Frauen 

nur dann aus, wenn sie damit Schmucksachen Oder Umarmungen 

zu verdienen hoffen konnen, sonst halten sie den Gehorsam 

fur ein Zeichen der Sklaverei und wiirden nie einen Auftrag 

zur Ausfuhmng bringen. — Die Frauen sind nicht nur ge- 

sprachig, sondern selbst bis zur Unertraglichkeit schwatzhaft. 

Aber wie reich sind sie auch an Wissen! wenn ein Mann mit 

saurem Schweiss und schwerer Arbeit lange Jahre hindurch 

studirt hat, merkt er, dass 4* doch nur herzlich wenige Dinge 

weiss. Fine Frau dagegen lernt nicht nur in der kurzen Zeit, 

dass man eine Messe liest, die ganze Astronomie, Physik und 

Weltgeschichte von Grund aus, sondern sie weiss auch Alles, 

was in der ganzen Nachbarschaft geschieht, selbst die Zahl der 

Eier, die die Henne der Frau Nachbarin jahrlich legt. Eine 

Frau weiss eben Alles; freilich verschmaht sie auch nicht, ihr 

Wissen aus alien moglichen Quellen zu schbpfen und nothigen- 

falls sich auch mit dem Dienstmadchen, der Wascherin und 

der Obsthbckerin zu unterhalten. Ihre Weisheit iiberliefert 

sie dann ihren Tochtern und lehrt denselben, wie man die 

Manner auspliindert, Liebescorrespondenz treibt, Liebhaber in 

das Haus einlasst, sich krank stellt, um recht ungestdrt zu 

sein, und Aehnliches mehr, denn keine Mutter will, dass die 

Tochter besser und zuchtiger sei, als sie selbst ist. — Wie 

verstehen es die Frauen, durch alle moglichen Mittel sich die 

Nachbarn geneigt zu machen und von ihnen Alles, was sie 

brauchen, zu erlangen! — Eine Frau duldet nie, dass man 

ihr einen Irrthum nachweise. Und wenn sie auch behauptet 

haben sollte, sie habe einen Esel fliegen sehen, so wird sie so 

lange streiten, bis man ihr Recht gibt, Oder aber man erwirbt 

sich auf der Stelle ihre Todfeindschaft. Zweifelt demand etwa 

an ihrer Weisheit, so fragen sie gleich spitz: Waren etwa die 

Sibyllen keine Frauen? als wenn jede von ihnen die elfte 

Sibylle sein musste! Dass aber in der Weltgeschichte sich diese 
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zehn weisen Sibyllen finden, wird Niemand als einen besondern 

Rahm fill* die Frauen betrachten kdnnen. — Die Frauen sind 

so eitel, dass sie, urn sich den Mannern gegenilber zu erheben, 

zu behaupten wagen: alle guten Dinge seien Feminina, z. B. 

die Sterne, Planeten, Musen, Tugenden, Reichthumer etc. 

Darauf muss man antworten: Ja, Feminina sind das, aber es 

sind deshalb noch keine Weiber. Dann rtihmen sie sich auch, 

dass die Gottgebarerin und andere heilige Frauen zu ihrem 

Geschlechte gehort haben. Aber die heilige Jungfrau darf 

man nicht als ein menschliches Weib, sondern man muss sie 

als ein von Ewigkeit her ftir die Wohnung des himmlischen 

Konigs zubereitetes tiberirdisches Wesen betrachten i). Die 

heiligen Frauen aber ahmten der heiligen Jungfrau nach im 

Denken und Handeln und namentlich waren sie soweit von 

jeder Eitelkeit entfernt, dass sie irdische Schonheit, anstatt 

sie durch kunstliche Mittel zu steigern, geradezu vernichteten; 

auch verstanden sie es, ihre Sinnlichkeit siegreich zu bekampfen. 

Es stechen die heiligen Frauen von den gewohnlichen Weibern 

so gewaltig ab, dass man es als einen Fehler der Natur be- 

zeichnen muss, den edeln Geist derselben in die gemeine Hulle 

weiblicher Leiber gelegt zu haben. Solche ausgezeichnete und 

heilige Frauen gibt es aber schon seit langen Zeiten nicht mehr, 

und eher als an ihre Existenz mochte ich an diejenige der weissen 

Raben oder schwarzen Schwane glauben. — Noch habe ich Dir 

gar nicht gesagt, wie eifersuchtig, widersetzlich, ehrgeizig, nei- 

disch, trag, jahzornig, herrschsiichtig, miirrisch und launisch die 

Weiber sind, und ich beabsichtige auch gar nicht, jetzt davon 

zu sprechen, weil mich das allzu weit ftihren wurde. Aber 

schon aus dem von mir bereits Gesagten wirst Du zu ermessen 

vermogen, in welchen entsetzlichen Kerker derjenige stiirzt, der 

unter die Herrschaft einer Frau gerath. Die Frauen freilich, 

wenn sie etwa das Spiegelbild, welches ich von ihnen entworfen 

habe, sehen sollten, werden sich weder darin wiedererkennen 

Hier folgt im* Texte eine begeisterte Lobpreisung der heiligen 

Jungfrau. 
15* 
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wollen, noeh sich schamen, von einem Andern erkannt worden 

zu sein, noch auch gar nach Besserung streben, sondern sie 

werden, wie gewohnlieh, sagen, dass ich sie so abschreckend 

gesehildert babe, weil ich als Mann sie hasse. Wollte Gott, 

dass ich sie gehasst hatte! ich wtirde jetzt weniger Pein im 

Jenseits zu leiden haben! — Deine Studien ferner batten 

Dich darilber aufklaren sollen, wer Du eigentlich bist, d. h. 

dass Du als ein Mann zum Herrschen iiber die Weiber 

berufen bist. Der geringste Mann ist nach gbttlicher Ein- 

richtung den Fi’auen uberlegen, wie ja denn auch zu alien 

offentlichen Aemtern und Wiirden nur Manner zugelassen 

werden. Und wie hoch steht nun gar iiber die Frauen erhaben 

ein Mann, welchen, wie Dich, die philosophischen Studien und 

die gbttliche Gnade aus dem gemeinen Haufen der Handwerker 

emporgehoben und auf die hochsten Stufen des gesellschaft- 

lichen Lebens gestellt haben! Wie konntest Du Dich also so 

erniedrigen, in die Dienstbarkeit eines bosen Frauenzimmers 

Dich zu begeben? Dir zieint es, um Dich philosophischen 

Betrachtungen zu iiberlassen und um poetischer Inspirationen 

theilhaft zu werden, die Einsamkeit, nicht aber die Statten des 

Volksgewuhles (wie Kirchen etc.) aufzusuchen. Dort in der 

Einsamkeit wirst Du die Musen antreffen, die schoner sind, als 

alle irdischen Weiber, und die Dich nicht, wie die Frauen der 

Erde es thun, mit Gesprachen der trivialsten Art qualen 

werden ^). Nein, von den erhabensten Dingen, von den Ge- 

heimnissen der Philosophie und der Naturforschung, werden 

die Musen mit Dir sprechen. Schamst Du Dich nicht, dass Du, 

wahrend Du so edle Gesellschaft haben kannst, gemeinen 
Weibern nachlaufst? Wohl hattest Du verdient, von den Musen 

verjagt zu werden, und wenn Du es noch fernerhin so treibst, 

Es folgen hier im Texte zahlreiche JBeispiele von dem, was die 
Frauen zu erzahlen pflegen, wie: dass die Backeriu den Backofen iiberheizt 
hat, dass das Madchen das Brot hat zu wenig gahren lassen, dass das Haus 
gescheuert werden soil und dgl.*, oder Fragen wie: wieviel Asche ndthig 
ist, um eine Strahne Hanf zu rosten, ob der Wein von Viterbo feiner ist, als 
der romagnolische, ob man von einem Kleide den Besatz lieber abnehmen 
Oder daran lassen soil. 
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so wirst Du diesem Schicksale sicher nicht entgehen, denn auch 

die Musen haben ihren Zom. — Nun aber, naclidem ich Dir 

die Frauen im Allgemeinen geschildert babe, will ich Dir noch 

ein specielles Bild von derjenigen entwerfen, unter deren Joeh 

Du Dich begeben hast, damit Du nicht etwa glaubst, dass sie 

anders ist, als die Anderen. Ich lernte sie, nachdem ich 

langere Zeit der Wittwer einer weit besseren Frau gewesen 

war, erst nach der Hochzeit kennen, als ich mich — wahr- 

scheinlich, weil es mir vom Himmel als Strafe fill* meine 

Siinden auferlegt worden war — auf den Wunsch meiner Freunde 

mit ihr vermahlt hatte. Sie war schon die Gattin eines andern 

Mannes gewesen und hatte in dieser ersten Ehe die Kunst 

des Betrugens trefflich erlernt. Als Taube kam sie in mein 

Haus, aber bald wurde sie — Dank meiner Ubertriebenen 

Sanftmuth — zur Schlange. Anfangs versuchte ich noch, sie 

im Zaume zu halten, aber bald musste ich erkennen, dass alle 

Mtthe vergebens sei, und dass mir nichts iibrig bleibe, als mich 
gottergeben in mein ungliickliches Schicksal zu fUgen. Zunachst 

entwickelte sie einen unertraglichen Ahnenstolz und prahlte 

immer mit der Vornehmheit und dem Adel ihres Geschlechtes, 

die in der Kirche aufgehangten Schilder ihrer Vorfahren 

zahlend — als wenn ein solcher Schild ein Beweis fur den 

wirklichen, inneren Adel seines einstigen Tragers sei! Das 

wahre Wesen des Ritterthums besteht ja in anderen Dingen als 

in Aeusserlichkeiten der Kleidung. So machte *mir das Weib 

mit seinem hofffahrtigen und streitsuchtigen Wesen mein Haus 

zur Holle, so dass ich froh war, wenn ich es verlassen konnte, 

jeden auch noch so unruhvollen Ort der Stadt wie ein ruhiges 

Platzchen betrachtete und immer mit Grauen und Schrecken 

wieder in mein Haus, wie in einen entsetzlichen Kerker, zuriick- 

kehrte. Mein Weib bemachtigte sich meines ganzen Vermogens, 

schaltete und waltete mit Allem ganz nach ihrem Belieben und 

ohne sich im Geringsten nach meiner Vermogenslage einzu- 

richten, und sie warf es mir fortwahrend bitterlich als eine 

Handlung der Treulosigkeit vor, dass ich mir eine gewisse 

Summe fur meinen Privatgebrauch vorbehalten hatte. Fort- 
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wahrend stritt sie sich mit mir herum, und ich verier immer 

inehr und mehr den Muth zum Widerstande, eine Schwachheit, 

durch welche jetzt die Gluth meines Flammenkleides noch 

gemehrt wird. Nun, nachdem sie vollig meine Herrin und ich 

ihr Diener geworden, begann sie ihre hohen, von Deinem 

Freunde so gepriesenen Tugenden zu entfalten, zunachst eine 

grenzenlose Eitelkeit, in welcher sie gewiss von keiner Frau 

in Florenz jemals iibertroffen worden ist noch ubertroffen 

werden wird. Sie hatte gehort, es sei schdn, dicke und rothe 

Wangen und hervorstehende Hinterbacken (sic!) zu haben, was 

vielleicht einmal in Alexandrien fiir schon gegolten haben mag. 

Urn nun zu diesen beiden Schonheiten zu gelangen, mastete 

sie sich mit den ausgesuchtesten Delicatessen (Kapaune, 

Maccaroni mit Parmesankase bestreut, Kalbsmilch, Kebhuhner, 

Fasane, fette Drosseln, Tauben, lombardische Suppen, geftillte 

Nudeln, Pfannkuchen mit Hollanderfiillung, weisse Kuchen, 

Ragouts) und trank die feinsten Weine, nur salzige und saure 

Speisen mied sie wie die Pest. Urn aber nicht bloss dick zu 

werden, sondern auch feines und glanzendes Fleisch zu be- 

kommen, brauchte sie alle mdglichen Salben, Wasser und Pulver. 

Kein Apotheker und kein Gartner war in Florenz, der nicht 

fur sie arbeiten, Schonheitsmittel entweder zubereiten oder 

die Krauter und Wurzeln dazu sammeln musste. Ihr ganzer 

Leib war immer mit fettigen und schmierigen Substanzen 

beklebt, und* besonders wenn sie mit feierlicher Umstandlich- 

keit ein Bad genommen hatte, war sie iiber und ilber eingesalbt, 

so dass^ ich mir, wenn ich sie einmal kiisste, den ganzen Mund 

beschmierte. Besondere Freundschaft hatte sie mit den Weibern 

geschlossen, die sich gewerbsmassig damit beschaftigen, die 

Haut zu glatten und die Harchen auszurupfen. Doch, wenn 

ich auch acht Tage lang sprache, konnte ich Dir nicht alle 

ihre Toilettenkunste erzahlen. Fortwahrend war sie angst- 

lich auf die Pflege ihrer vermeintlichen Schonheit bedacht, 

und lag in immerwahrendem Kampfe mit dem Staube, dem 

Rauche und dem Winde. Setzte sich ihr, wenn sie ge- 

badet hatte, eine Fliege in’s Gesicht, so war ihr das ein 
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fiirchterliches Unglilck und sie ruhte nicht eher, als bis sie die 

Fliege getodtet hatte, musste sie auch deshalb das ganze Haus 

durchrennen. Kam aber etwa gar in der Nacht einmal eine 

Mucke in’s Haus, so mussten die Dienstboten aufstehen, dem 

Insecte mit Licbtern nacbjagen und es todten. Eine Haupt- 

und Staatsaction aber, die immer lange Stunden in Ansprueh 

nahm und die Beihiilfe mehrerer Zofen und grosser Spiegel 

ei-forderte, war fttr sie taglich die Frisur, besonders als sie in 

spateren Jahren bestrebt war, die zahlreich erscheinenden 

grauen Haare durch eine kiinstliche Drapirung von Schleiern 

zu verdecken. Fragte man sie, warum sie sich so putze, so 

antwortete sie, sie thue das, urn mir zu gefallen, aber freilich 

sei ihre Milhe vergebens, denn ich liefe dock den Dienst- 

madchen und Dirnen nach. Das aber war eine doppelte freche 

Lilge, denn weder lief ich irgend welchen Madchen nach, noch 

war ihr etwas daran gelegen, mir zu gefallen, sondern sie 

putzte sich nur, um irgend einem jungen Menschen schon zu 

erscheinen und um von den Voriibergehenden bewundert zu 

werden. Ihr hochster Triumph war es, wenn ein Fremder, der 

sie sah, ihre Schonheit pries, einem solchen Manne hatte sie 

Alles zu Gefallen gethan, wahrend sie den, der kein Wort der 

Lobpreisung fiir sie hatte, am liebsten hatte zerreissen mogen. 

Mit ihrer Eitelkeit nun und ihrer auffallenden Kleidung hatte 

sie denn auch wirklich eine grosse Schaar von Anbetern an 

sich gezogen, welche sich im Wettlauf um ihre Gunst bewarben, 

aber darin von Wettlaufern sich unterschieden, dass nicht einer, 

sondern viele von den vielen an das Ziel gelangten. Ihrer Sinn- 

lichkeit jedoch konnten, weil sie eben grenzenlos war, selbst 

viele nicht geniigen, doch davon will ich nicht weiter sprechen, 

da ich weiss, dass die Manner sich um so toller in ein Weib 

vernarren, je mehr sie von dessen Sinnlichkeit gehbrt haben. 

Besondere Buhlschaft unterhielt sie mit einem Bitter, dem sie 

nicht nur meine und ihre Ehre, sondern auch mein Vermbgen, 

dessen Hilterin sie hatte sein sollen, preisgab, ihm bald ein 

Ross, bald ein Gewand, bald auch Geldsummen schenkend. 

Hierin, in Geschenken auf meine Kosten, bestand ihre von 
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Deinem Freunde so gepriesene Freigebigkeit. — Unter Hof- 

lichkeit und feinem Benehmen versteht sie einmal die Will- 

fahrigkeit, mit denen sie die Liebeswerbungen ihrer Verehrer 

erhorte und nicht selten sogar denselben zuvorkam, dann aber 

auch die Bereitheit der Manner, auf ihre eigenen Wunsche 

einzugeben, denn allmahlig kommt sie in die Jahre, wo sie 

nieht mehr angesprochen wird, sondern ansprechen muss. Ein 

Wunder wirklicb, dass sie Dich abgewiesen hat! ich kann mir 

das nur durch ein unmittelbares Eingreifen der gottlichen Vor- 

sehung zu Deinen Gunsten erklaren. — Wenn sie Dir schrieb, dass 

sie von ihrem Liebhaber Verstand verlange, so hast Du das 

sicherlich falsch verstanden. Verstand kann man in Bezug auf 

die verschiedenartigsten Objecte erlangen (Kunst, Wissen- 

schaft, gescbaftliches Leben etc.), ein jeder aber versteht unter 

Verstand denjenigen, den er eben besitzt. Dies Weib nun, 

das von Wissenschaft und Kunst und Geschaftskenntniss ab- 

solut nichts versteht, nennt Verstand nur die Vertrautheit mit 

der Unzucht. Sie gehort zu der Secte der Cianghellisten, die 

sich naeh der grossen Dame Cianghella nennen, und verdient 

das wiirdige Haupt dieser Secte zu sein und die durch den 

Tod der Cianghella verwaiste Professur der Unzucht zu iiber- 

nehmen. — Gewiss hast Du Dich iiber die Bedeutung der 

Tapferkeit, die sie von Dir forderte, ebenfalls getauscht. Sie 

meint damit keineswegs die Tapferkeit in Krieg und Kampf. 

So grausam und blutdiirstig ist sie nicht. Sie versteht darunter 

nur die Tapferkeit in der Liebe und auf dem Bette. — Wenn 

sie von Dir Adel verlangte, so that sie das nur, um Dir zu 

verstehen zu geben, dass sie selbst adlig sei, keineswegs aber 

etwa, weil sie einen Begriff von deip wahren Wesen und Werthe 

des Adels besasse. Sie ist eben ungemein stolz darauf, eine 

altadlige Dame zu sein, freilich nachweisen kann sie weder, 

dass sie eine Dame, noch dass sie adlig ist, nur dass sie alt 

ist, kann sie leicht beweisen — da braucht sie nur ihr Gesicht 

zu zeigen. — Sie hatte Dir schreiben sollen, dass die grossen 

Schwatzer ihr gefallen, denn im Schwatzen leistet sie Wunder- 

bares und ubertrilft Alle. Sie ist nicht froher, als wenn sie 
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einen Zuhorerkreis urn sich sammelii und von allem Moglichen, 

besonders aber von Politik, nach Herzenslust plappern kann. 

Da weiss sie zu erzahlen, was der Konig von Frankreich und 

der von England macht, ob die Sicilianer eine gute Evnte 

haben werden, ob die Genuesen oder die Venetianer das Ge- 

wiirz aus der Levante bringen werden, ob die Kdnigin Johanna 

in der Nacht mit dem Konige geschlafen hat, was die Floren¬ 

tine! in dei Stadtverwaltung thun werden etc. A^^enn es wahr 

ist, was die Naturkundigen sagen, dass inimer das am meisten 

geubte und in Bewegung gesetzte Glied eines Thieres am 

schmackhaftesten sei, so muss ihre Zunge ein hochdelicater 

Bissen sein, denn die klappert unaufhdrlich wie ein Muhlrad. 

Wer sie ofters schwatzen hort, den kommt die Lust an, sich 

die Seele aus dem Leibe zu erbrechen. Wer aber ihre Fa- 

beleien nicht geduldig anhoren wollte, der wUrde Gefahr laufen, 

sich mit ihr priigeln zu miissen. Uebrigens wiirde sie nicht 

mehr als gern sich einmal raufen, denn sie rtihmt sich immer 

ihrer Starke und meint, dass sie darin Galeotto, Isolde oder 

Febusso iibertreffe. — Doch ich will nun aufhoren von ihren 

herrlichen Eigenschaften zu erzahlen, denn allzu viel Zeit 

wiirde es kosten, wenn ich Alles durchsprechen wollte. Nur 

Eins sei noch erwahnt. Du hast vielleicht eine sehr hohe 

Meinung von ihren verborgenen Keizen. Doch zuvor will ich 

einen Vorwurf widerlegen, den Du mir vielleicht im Stillen 

machst oder kiinftig machen konntest, den Vorwurf namlich, 

dass ich mich eines anstandigen Mannes unziemlicher und 

schmutziger Worte bediene und dass ich in Zoten spreche. 

Darauf antworte ich: ein Arzt kann nicht jede Krankheit mit 

lieblich duftenden Arzneien heilen, oft muss er vielmehr libel 

riechende Medicamente anwenden. Zu solchen Krankheiten 

gehdrt auch die einer unwiirdigen Person gewidmete Liebe: 

hier hilft oft ein einziges derbes Wort mehr, als ein ganzer 

Schwall schongebauter Satze. — Die ganze Schdnheit dieser 

Frau ist nur eine kiinstlich hergestellte und ist, bevor sie 

Toilette gemacht hat, nicht vorhanden. Wenn sie, wie ich es 

gesehen, aus dem Bette steigt, ist ihr Gesicht von gelblich 
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giTiner unreiner Farbe — wie bei Vogeln, die sicb mausern 
und mit Runzeln bedeckt. Wenn Du sie so am Morgen hattest 

sehen konnen, wenn sie unfiisirt und ungeputzt hustend und 

spuckend vor dem Feuer hockte, warst Du rasch von Deiner 

Liebe curirt worden^). Der stete Aerger und Rummer, den 

dieses bose Weib mir bereitete und den ich, da kein Mittel 

fruehtete, sehweigend eitragen musste, vergifteten mir mein 

Blut und liessen mich einem raschen Tode verfallen. Sie aber 

freute sich unbandig iiber mein Hinscheiden wie iiber einen 

errungenen Sieg. Zunachst bemaehtigte sie sich, als sie mich 

todt sah, so weit wie moglich meines Vermbgeps, das ich 
meinen Kindern zugedacht hatte, iiber welches testamentarisch 

zu veifilgen ich aber durch meinen plbtzlichen Tod verhindert 

worden war. Dann weinte sie mit vollendeter Heuchelei die 
bitterlichsten Krokodilsthranen und brach in die jammerlichsten 

Klagen aus. Nach meinem Begrabnisse verliess sie, urn un- 

gestorter sich alien Lilsten hingeben zu konnen, mein Haus 

und miethete sich in einem andern ein, unter dem Vorwande, 

dass sie in der grossten Zuriickgezogenheit und Stille und in 

der Nahe einer Kirche leben wolle, urn sich ungestort frommen 

Uebungen zu widmen. Und sie verstand dies Marchen so 
meisterlich vorzutragen, dass Viele daran ebenso fest wie an 

ihre eigene Sterblichkeit glaubten. Dort haust sie nun, em- 
pfangt die frommen Brilder und geht in ihrer schwarzen Witt- 

wentracht, mit welcher sie gar treltlich zu kokettiren versteht, 

fleissig in die Kirche, weil sie weiss, dass man dort immer Ge- 
sellschaft trilft und am leichtesten Beute machen kann. Ebenso 

wenig aber, wie in der Kirche, denktsie zu Hause daran, zu beten 

— wiirde ich doch, wenn sie fiir mich betete, Linderung meiher 

Pein empfinden —, sondern ihre Gebetbiicher sind die italie- 

nischen Liebeslieder und die franzosischen Bitterromane, welche 

sie mit wahrer Gier verschlingt und deren schllipfiige Capitel 

sie mit sachverstandigem Genusse liest. Auch die Rathsel- 

Hier folgt nun eine ekelhafte Schilderung der Brust, des Unter- 
leibes etc., die wir selbstverstandlich iibergehen. 
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canzono (canzone dello indovinello) und die von Fiore und Bianco- 

fiore und ahnliche liest sie gern. Wenn sie aber nicht liest, 

spielt sie wie ein Kind mit kleinen Thieren, die sie sich halt, 

bis dass ihr Buhle kommt und ihr die Mdglichkeit bietet, auf 

die ihr angenehmste Weise zu scherzen.-Wie hat dieses 

Weib sich mit ihrem Buhlen liber Deinen Brief lustig geinacht! 

Ich habe es selbst mit angehbrt, denn wir Geister dilrfen zu- 

weilen die Erde besuchen, und ich*war gerade in der betrelfen- 

den Nacht unten und kam in das Schlafzimmer meiner ehe- 

maligen Frau. Wenn Du Dich aber darilber oder liber andere 

Dinge, wie z. B. dass sie mit dem Finger auf Dich zeigte, ge- 

krankt gefuhlt hast, so hast Du doch nur Dir selbst die Schuld 

zuzumessen, denn D e i n Fehler war es eben, dass Du glaubtest, 

es konne eine Frau verstandig sein. Unbegreiflich ist es Ubri- 

gens, wie Du Dich in sie verlieben konntest. Hieltest Du sie 

wirklich flir so tugendhaft, wie Dein Freund sie Dir schilderte, 

so musstest Du von vornherein wissen, das Dein Werben aus- 

sichtslos sei. Hieltst Du sie nicht daflir, wie konntest Du da 

so blind sein, nicht zu bemerken, wie alt und hasslich sie ist? 

und wie so geistig verblendet, Dich um ihretwillen tbdten zu 

wollen? gibt’s denn wirklich auf der Welt keinen Menschen 

mehr als sie, der Dir theuer ist? welchen Genuss konntest Du 

Dir eigentlich von ihr versp*rechen? den, an ihren welken und 

klinstlich aufgebundenen Busen zu sinken? das ware doch ein 

sehr massiges Vergnligen gewesen. Oder erwartetest Du viel- 

leicht reiche Gaben? Seitdem sie aber aus dem eigenen 

Beutel spenden muss, ist sie sehr knauserig geworden. Auch 

konntest Du von ihr nicht das Geringste lernen ausser etwa 

die Bosheit und Lasterhaftigkeit. Noch weniger konnte sie 

Dich zur Seligkeit hinleiten, denn sie hat durch ihr Slinden- 

leben sich selbst zur ewigen Hbllenpein verdammt. Vielleicht 

hatte sie Dich zum Prior machen kbnnen, doch sehe ich auch 

nicht ab, wie, da die adlige Familie, von der sie abstammt, 

keinen Einfluss bei der Regierung besitzt. Aber Du brauchst 

Es ist hier natiirlich an die weltliche Priorenwiirde zu denken. 



236 Funftes Capitel. 

auch dieses Weibes Mitbulfe fill* Dein Fortkommen gar nicbt, 

denn viele vornehme Herren sind Dir gewogen und wilrden 

gern viel fur Dich thun, wenn Du nur Dich etwas mehr nach 

ihnen riehten und ihnen den Hof machen wolltest. Gegen die 

Vornehmen bist Du gar nicbt demuthig und gehst stolz von 

ihnen hinweg, wenn Du Dich von ihnen nicbt genug geehrt 

glaubst. Als aber dieses Weib Dich verschmahte, da wolltest 

Du Dich todten! Nicht dariiber musstest Du klagen, dass sie 

Dich abgewiesen hatte, sondern dariiber, dass Du (ein Mann 

und noch dazu ein schoner Mann) so thoricht sein konntest, 

Dich in diese alte Schachtel zu vernarren. Sie hatte sich, 

wenn es logisch zugegangen ware, in Dich verlieben sollen, 

nieht aber Du in sie. Wenn sie Dich nicht angenommen hat, 

so hat sie den Schaden davon, Du aber den Gewinn. Du 

glaubst, dass sie Dich abgewiesen hat, weil Du nicht adlig bist. 

Aber der wahre Adel besteht in Tugenden, und den besitzt sie 

nicht, denn er ist nicht erblich^). In Wahrheit bist Du viel 

adliger als sie, wenn auch die Schilder Deiner Vorfahren nicht 

in der Kirche hangen. — Hiermit endete die Rede des Geistes. 

Ich dankte ihin hierauf fur die ausfuhrliche Belehrung, welche 

er mil- ertheilt habe, bekannte, dass ich sehr thoricht und 

strafbar gehandelt hatte und sprach die Befurchtung aus, dass 

ich fortan im Bewusstsein meiner Verschuldung noch ungliick- 

licher leben wiirde, als bisher. — Der Geist trdstete mieh, in- 

dem er auf die gbttliche Barmherzigkeit und auf die Kraft 

der Reue hinwies und indem er darlegte, dass absichtslos 

begangene Siinde minder strafbar sei. Wenn aber ich den 

begangenen Fehler siihnen wolle, so musse ich fortan die 

Frau, welche ich geliebt, hassen und milsse ein Buch schreiben, 

urn sie der Welt in ihrer wahren abschreckenden Gestalt zu 

1) Boccaccio spricht hier iiber sein Aeusseres, er bezeichnet sicb als 
„non picciolo“ und „ben composto“ und sagt, dass er ein scbones Gesicht 
habe, dach sei sein Bart schon sehr melirt und das Haar an den Schlafen 

weiss. 
Folgt hier eine lange Auseinandersetzung iiber das wahre Wesen 

des Adels und wie die sogenannten Edelleute der Jetztzeit keine wahren 

Bitter, sondern nur Raubritter seien. 
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zeigen: die Schriftsteller besassen ja die Macbt, zu erheben 

und herabzustossen. — Ich versprach, ein solches Buch zu 

schreiben und zwar in so derberWeise, dass sie sicherlich be- 

leuen werde, mich jemals gesehen zu haben. — Ich frug hier- 

auf den Geist, warum gerade er zu meiner Rettung abgesandt 

worden sei, wahrend er doch im Leben gar keine Beziehiingen 

zu mil* gehabt babe und wahrend sich doch gewiss viele meiner 

ehemaligen Freunde im Fegefeuer befanden. — Der Geist ant- 

wortete, er sei als der friihere Mann der Wittwe am geeignetsten 

gewesen, mir die nbthigen Aufklarungen zu geben. Riick- 

sichten aber auf ehemalige Verwandtschaft oder Freundschaft 

bestanden im Jenseits nicht. — Weiter frug ich den Geist, ob 

ich vielleicht irgend etwas thun konne, um seine Feuerpein zu 

lindern, ich wiirde aus Dankbarkeit zu Allem bereit sein. — 

Der Geist bat mich, dass ich fUr sein Seelenheil einige Messen 

lesen lassen und Almosen spenden mdge. Wahrend wir so 

sprachen, wurde es pldtzlich wie von Sonnenaufgang hell, und 

mit dem Lichte iiberkam mich ein noch gewaltigeres Bewusst- 

sein meiner Schuld, dann aber kehrte mir meine Kraft zuriick 

und es erfUllte mich sichere Hoffnung auf Erlosung. Der Geist 

fuhrte mich nun auf einem lichterhellten Pfade zu dem Gipfel 

eines hohen Berges, von wo aus ich auf der einen Seite gril- 

nende Gefilde, auf der andern aber den verlassenen Ort, grausig, 

wie die Tiefe der Holle, ilberblickte. Hier erklarte er mich 

flir gerettet und frei. Damit endete mein Traum und ich er- 

wachte. Ich iiberdachte nun sowol mit mir allein, als auch 

mit meinen Freunden das wundersame Traumgesicht, erkannte, 

dass es voile Wahrheit verkiindet habe, beschloss der Liebe 

zu jener Frau zu entsagen und dem Gebote des Geistes fol- 
gend eine Schrift gegen sie abzufassen“. 

Wir fiigen der vorstehenden Inhaltsiibersicht nun einige 
Bemerkungen iiber das Werk bei. 

Es drangt sich zunachst die Frage auf, ob wirklich, wie 

wir oben (S. 206) als thatsachlich angegeben haben, Boccaccio 

zur Abfassung des Werkes durch ein personliches Erlebniss 

veranlasst worden, oder ob nicht vielmehr die Liebe zu der 
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vornehmen Wittwe nur ftlr eine poetische Fiction zu halten 

sei, ersonnen, um der Darstellung eine grossere Lebendigkeit 

zu verleihen^). Wir glauben uns durcbaus fttr die erstereAn- 

nahme aussprechen zu miissen. Als beweisend hierfur gilt uns 

die ganz unverkennbare persbnliche Gereiztheit und Bitterkeit, 

deren Stempel das Werk von Anfang bis zu Ende tragt: mit 

so giftgetrankter Feder vermag nur zu schreiben, wer die 

Feder in eigener Sache filhrt, wer mit der Feder sich rachen 

will an einem tddtlich gehassten Feinde, der ihn schwer ge- 

krankt. Hierzu kommt, dass wir ein von Boccaccio an An¬ 
tonio Pucci gerichtetes Sonett 2) besitzen, in welchem er diesem 

die Frage vorlegt, ob es besser sei, eine Jungfrau oder eine 

Wittwe zu freien. Eine solche Frage aber dUifte kaum demand 

aufwerfen, dem sie nicht praktisch nahe gelegt wird. Man 

kann allerdings einwenden, dass im „Filocopo“ bereits die 

gleicbe Frage besprochen wird und dass sie auch schon in 

provenzalischen Tenzonen zur Behandlung gelangt ist. In den 

letztgenannten Fallen indessen wird die Frage nur, um so zu 
sagen, theoretisch erbrtert, in dem Sonette dagegen wird ihr 

eine praktische, auf den Fragsteller bezugliche Spitze gegeben. 

„An zwei schdne Frauen, an Reizen und an Tugend gleicli,“ 

sagt der Dichter, „lasst Amor mich oft denken ... Da man 

nicht beide gleichzeitig lieben, sondern Eine nur meine Herrin 

sein kann . • . > so weiss ich hierin keinen Entschluss zu fassen, 
sondern fluchte mich zu Dir, sage D u mir, welche von beiden 
ich wahlen soll!“ Wir glauben demnach annehmen zu diirfen, 

dass Boccaccio sich einmal ernstlich mit Heirathsgedanken trug 

— warum sollte er auch nicht? zwang ihn doch nicht, wie 

seinen Freund Petrarca, ein geistliches Gelubde zum Colibate! —, 

dass seine Wahl zwischen einem jungen Madchen und einer 

Wittwe schwankte, dass er sich, vielleicht nicht aus den edel- 

Zu der letzteren Annahme scheint sich hinzuneigen Samosch, Ital. 

und franzos. Satiriker (Berlin, 1879), p. 19. 
2) No. 101 (p. 98) in der Moutier’schen Ausgabe der Eime. 
■'’) t. II, p. 94 ff. (quistione IX.). 
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sten Grtinden ^), fiir die Wittwe entschied, von dieser aber in 

verletzender Form mit seiner Werbung abgewiesen wurde. 

Fine derartige Annahme hat zum Mindesten nichts Unwahr- 

scheinliches, noch weniger etwas Undenkbares an sich. Aueh 

ware es durchaus psychologisch erklarbar, dass Boccaccio, 

durch das Benehmen der Wittwe tief empbrt und gekrankt, 

sich von seinem Zorne zu einer maasslosen Rache, zu einem 

litterarischen Wuthausbruche hinreissen liess, dass er, weil von 

einer Frau misshandelt, iiber alle Frauen das Verdammungs- 

urtheil aussprach und dass er fortan, in unversohnliche Weiber-' 

feindschaft verfallend, alien Ehestandsplanen endgllltig entsagte. 

So schwer aber auch Boccaccio von jener Wittwe gekrankt 
worden sein mochte und so tief verletzt und im Innersten be- 

leidigt er sich auch geitihlt haben mag, nimmermehr kann die 

Art und Weise, wie er sich rachte, vom Standpuncte der 

Moral aus als gerechtfertigt oder selbst nur als verzeihlich 

gelten, sondern sie muss geradezu als eine eines ehrenhaften 

Mannes unwurdige und gemeine Handlungsweise bezeichnet 

werden, denn diese Rache ging weit iiber jedes Maass er- 

laubter Wiedervergeltung und weit iiber die von jedem Schrift- 

steller zu achtenden Schranken des sittlichen Anstandes hinaus, 

der Corbaccio wiift deshalb einen unausloschlichen Schand- 

flecken auf seines Verfassers Charakter. Alles, was Boccaccio 

sonst etwa in seinen Schriften in sittlicher Hinsicht gesiindigt 

haben mag — selbst die Impietat gegen den eigenen Vater, 

die im ,Ameto‘ und in der ,Amorosa Visione‘ sich kundgibt —, 

darf man ihm verzeihen, nicht verzeihen aber kann man die 

niedrige Rachsucht, die ihn den ,Corbaccio‘ schreiben liess, 
und das Behagen, mit welchem er in diesem Buche in tief un- 

sittlichen Schilderungen sich ergangen hat. Der viel ange- 

feindete Decamerone ist ein keusches Buch im Vergleiche zu 

dem ,Corbaccio‘, der nichtsdestoweniger, weil zufallig in ihm 

kein Priester und kein Monch verspottet wird, so leidlich un- 

behelligt geblieben und der Ehre, auf den Index gesetzt zu 

9 Man lese an der oben citirten Stelle des Filocopo nacb, was dort 

iiber die Vortheile, welche das Heiratbeii einer Wittwe bietet, gesagt ist. 
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werden, nicht theilhaftig geworden ist. Es ist filr eineii Jeden, 

der moraliscli empfindet, die Lecture des ,Corbaccio‘ ein un- 

erquickliches Geschaft, welches, wenn vollendet, bleibend eine 

unangenehme Erinnerung hinterlasst. Indessen der Litterar- 

historiker kommt haufig in die Lage, sich ilberwinden zu 

miissen, und darf sich in Auswahl und Beurtheilung der ihm 

vorliegenden Geisteswerke nicht ausschliesslich von moralischen 

Gesichtspunkten bestimmen lassen. Er gleicht nicht dem 

Gartner, dem es erlaubt ist, sich lediglich mit nutzbaren Ge- 
’wachsen und lieblichen Blumen zu beschaftigen, sondern dem 

Botaniker, dem oft gerade eine giftige Oder missgestaltete 
Pflanze das grbsste wissenschaftliche Interesse darbietet und 

durch ihre Structur die hdchste Bewunderung abnothigt. So 

darf auch die litterarische Giftpflanze des Corbaccio, weil dem 
Geiste eines der grossten Dichter erwachsen, von der wjssen- 

schaftliche Ziele verfolgenden Litteraturgeschichte nicht ignorirt 

noch auch lediglich von dem Standpuncte der Moral aus ho¬ 

ur theilt werden. 
Abstrahirt man von der tiefen Immoralitat, welche den 

Corbaccio erfiillt, so findet sich in dem Werke Manches, das 

der Beachtung und selbst der Bewunderung worth ist. Zu- 

nachst die Kraft der Phantasie, welche die Eahmenerzahlung 

geschaffen hat. Freilich ist hier die Nachahmung Dante’s un- 

verkennbar, und nicht in alien Beziehungen ist die Nachahmung 

eine gluckliche zu nennen. Aber doch ist die Schilderung des 

bden Schreckenthales, in welches der einsame Wanderer sich 
verirrt, reich an poetischer Schdnheit, und auch das erste Auf- 

treten des dusteren Geistes in seinem Flammengewande wirkt 

tief ergreifend, bis dann freilich die Zoten, welche dem Be- 

wohner des Jenseits in den Mund gelegt werden, alle Illusion 
zerstoren. Ferner ist die Meisterschaft, mit welcher der Dichter 

die Satire in alien ihren Nuancen handhabt, geradezu stau- 
nenswerth. Wie plastisch und drastisch weiss er uns die alte 

Kokette zu schildern, die am Morgen als ein Monstrum von 

Hasslichkeit dem Bette entsteigt, dann hustend und spuckend 

am Feuer hockt und endlich im Laufe des Vormittags mittelst 
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der abgefeimtesten Toilettenkunste zu einer Schonheit sich auf- 

putzt! wie kraftvoll und wohlgezielt, wie Schlag auf Schlag 

treffend sind die Hiebe, mit denen er die Fehler und Schwachen' 

der Frauen geisselt! Naturlich geht es bier ohne die argste 

Uebertreibung und Einseitigkeit nicht ab — in welcher Satire 
ware dies nicht der Fall? —, aber doch wie erkennt man 

uberall den menschenkundigen, scharf beobachtenden Sitten- 

maler, der auch in der Karrikatur wenigstens theilweise Natur- 

wahrheit festzuhalten verstelit! Und endlich wie ist das ganze 

Werk so aus einem einlieitlichen Gusse geschaffen, wie ist es 

vom Anfange bis zu Ende von derselben tiefen Leidenschaft- 

lichkeit, freilich einer Leidenschaftlichkeit unedelster Art, 

durchhaucht! wie lebhaft driingt sich dem Leser uberall die 

Empfindung auf, dass der Dichter das Buch mit seinem Herz- 

blute geschrieben, dass er, indem er es verfasste, angstvoll 

nach Erldsung aus dem qualenden Banne einer unerwidert ge- 

bliebenen-Neigung rang! Der Abfassung des „Corbaccio“ lag 

ein ganz ahnliches Motiv zu Grunde, wie dasjenige war, durch 

welches Goethe zur Niederschrift seines „Werther“ sich be- 
stimmen liess: beide Dichter wollten das, was sie im Innern 

qualte und das harmonische Gleichgewicht ihrer Seele stdrte, 

nach aussen hin ablagern, sie wollten die psychischen Krank- 

heitsstofte, die sie lange mit sich herumgetragen, endlich ein- 

mal abstossen und damit eine Selbstheilung vollziehen, deren 

Erfolg sie zu einem erneuten gesunden Schaifen befahigen 

sollte. Unter solchem Gesichtspunkte betrachtet wird es ver- 

standlich, wie Boccaccio das moralisch hassliche „Rabenbuch“ 

schreiben konnte, ein Werk, welches wir ubrigens, trotz der 

Aehnlichkeit des beiderseitigen Grundmotivs, als poetische 

Leistung naturlich auch nicht entfernt mit den „Leiden des 

jungen Werthers“ in Parallele stellen wollen. 

Des ,Corbaccio‘ Lecture muss in jedem einsichtsvollen 

Leser das Gefiihl schmerzlichen Bedauerns dariiber erwecken, 

dass ein reich begabter Geist und ein sonst edel denkendes 

Herz sich so weit verirren konnten, moralischer Niedertracht 

zu frbhnen und im Schlamme der Gemeinheit sich zu walzen. 
Korting, Boccaccio. 16 
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Urn wieviel Grosseres und Wiirdigeres hatte Boccaccio zu er- 

reichen vermocht, wenn er zu und bei der Abfassung des Cor- 

baccio von einer sittlichen Idee sich hatte bestimmen und 

beseelen lassen, wie Juvenal es that, als er seine beruhmte 

sechste Satire schrieb! 
Leicht mag man zu der Frage sich angeregt fuhlen, ob 

das diistere Gemalde von der Sittenlosigkeit der Floren- 

tiner Frauen, das Boccaccio in seiner Satire entworfen, in seinen 

Grundziigen der Wirklichkeit entsprach oder ob es lediglich 

als die Erfindung einer weiberfeindlich erregten und schwarz- 

galligen Phantasie zu betrachten ist. Gewiss ist von vornherein 

bereitwillig einzuraumen, dass Boccaccio sich arger und argster 

Uebertreibungen schuldig gemacht hat, und dass es eine grobe 

Verkehrtheit ware, annehmen zu wollen, alle Florentinerinnen 

Oder gar alle Italienerinnen damaliger Zeit seien entsittlichte 

und der tiefsten Gemeinheit verfallene Geschbpfe gewesen. 

Aber schlimm genug war es doch mit der weiblichen Sitt- 

lichkeit im damaligen Florenz und Italien bestellt. Es liegt 
uns hier fern, eine culturgeschichtliche Untersuchung iiber 

diesen Gegenstand ftihren zu wollen — eine solche wird in 

einem spateren Theile dieses Werkes ihren Platz finden —, 

hier geniige es uns, auf Eins hinzuweisen: Die Novellen des 

Decamerone werden, wie der Dichter fingirt, vor Damen und 
zum nicht geringen Theil sogar von Damen der besten Gesell- 

schaft erzahlt und sind hochst wahrscheinlich fur Damen der 
besten Gesellschaft geschrieben! Diese eine Thatsache ist 

wahrlich beweisend genug, mag man auch immerhin mit allem 
Rechte darauf hindeuten, dass die grossere Naivetat der Siid- 

lander und der Menschen des 14. Jahrhunderts an vielen Dingen 

keinen Anstoss nahm, welche das feinere moralische Gefiihl der 

Nordlander und der Menschen des 19. Jahrhunderts empfind- 

lichst verletzen. Ueberhaupt ist ja Folgendes zu bemerken. 
Die Renaissancecultur hat, da sie zum Sinnengenuss anregte, 

in gewissem Sinne (mindestens im Vergleich zu der asketi- 
schen Tendenz des Mittelalters) die Emanicipation des Fleisches 

predigte und durch die Hervorhebung der Individualitat die 
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Entfaltung des Egoismus begiinstigte, auf die Sittlichkeit^ im 

Allgemeinen keinen gilnstigen Einfluss, sondern weit eher einen 

nachtheiligen ausgeubt, ja man kann geradezu sagen, dass, um 

so hoher die Renaissancecultur stieg, um so tiefer die Sittliehkeit 

sank, bis endlich am Ende des 15. und am Beginne des 16. Jahr- 

hunderts einerseits der hochste und andrerseits der tiefste Punct 

erreicht ward. Daher die Erscheinung, dass gerade manche 

der hervorragendsten und reichbegabtesten Menschen der Hoch- 

renaissance wahre sittliche Ungeheuer waren. Audi sonst ist 

ja vielfach die Beobachtung gemadit worden, dass Zeiten hoher 

Cultur zugleich Zeiten eines sittlidien Niederganges sind. 

Immer aber wird aus leicht begreiflichen Grunden die Ge- 

sehlechtsphare dasjenige Gebiet sein, auf welehern bei eineni 

allgemeinen Sinken der Moralitat am rasdiesten bis zu dem 

niedrigsten Grade herabgestiegen wird, wenn auch freilidi 

gerade auf diesem Gebiete am leichtesten die tiefe Verderb- 

niss und Faulniss der Sitten mit dem gleissenden Mantel an- 

muthiger geselliger Formen verdeckt und selbst mit einem 

pseudo-idealen Schimmer umgeben werden kann. Und so ist 

denn auch zur Zeit der Renaissance die geschleehtliche Uii- 

sittlichkeit eine erschreckende, aber freilich vielfach geschickt 

verhiillte gewesen. Kein Zeitalter hat eine solche Fulle zweideu- 

tiger, auf den Reiz und Kitzel des Geschlechtssinns berechneter 

Litteraturproducte aufzuweisen, wie eben das der Renaissance. 

Und was besonders charakteristisch ist, diese Litteraturproducte 

sind in formaler Beziehung oft wirkliche Kunstwerke und umkleiden 

ihren widerlich unsauberen Inhalt mit dem Gewande tadellos und 

zierlich gebauter, sei es lateinischer, sei es italienischer Verse: 

sie waren also nicht, wie dies in gesunderen Zeiten der Fall, aus- 

schliesslich fiir die wahrer Bildung entbehrenden, sittlich ver- 

wahrlosten rohen Genussmenschen hoherer und niederer Stande? 

sondern gerade fur das elegante, hochgebildeteundasthetisch fein- 

schmeckerische Publicum, fiir die „gute Gesellschaft“ der Salons 

und Akademien bestimmt. Wahrlich, traurige Thatsachen! — 

EigenthUmliche Beziehungen bestehen zwischen dem ,Cor- 

baccio‘ und der siebenten Novelle der achten Giornata des 
16* 
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Decamerone. Beide Dichtungen gehen von dem Grundgedanken 

aus, dass ein Weib, welches die aufrichtige Liebe eines ach- 

tungswerthen Mannes hochmlithig abweise, schwerer Strafe sich 

schuldig mache, und berichten dann die in dem betreffenden 

Falle von dem verschmahten Liebhaber vollzogene Bestrafung. 

Im ,Corbaccio‘ ist diese eine rein litterarische, in der Novelle 

dagegen besteht sie in einer grausamen, wenn auch nur in- 

directen korperlichen Zuchtigung: der Student (oder richtiger: 

der Gelehrte) Einieri weiss es zu veranstalten, dass die von 

ihm einst geliebte, nun aber bitter gehasste Dame sich ent- 

kleidet auf die Plattform eines Gebaudes begibt, darnach zieht 

er die Leiter weg, die zum Hinaufsteigen gedient hatte, und 

iiberlasst nun erbarmungslos seine hochmuthige Feindin eine 

Nacht und einen Tag hindurch den Qualen der Kalte und der 

Hitze, der Insectenstiche und des Durstes und Hungers. Es 

ist nicht daran zu denken, dass Boccaccio bier ein eigenes Er- 
lebniss erzablt babe, der Grundstoif der Erzahlung ist viel- 

mehr ein uralt uberlieferter, schon in der altindischen Novellen- 

sammlung des Somadeva sich findender^). DieLebendigkeit aber 

und Ausfuhrlichkeit und die sichtliche Behaglichkeit, mit welcher 
Boccaccio die Novelle geschrieben hat, machen es unzweifel- 

haft, dass er gemuthlichen Antheil an der Erzahlung nahm 
» 

und dass er insbesondere mit dem Verfahren Rinieri’s von 

ganzem Herzen sympathisirte. Jedenfalls also schrieb er die 

Novelle, nachdem bereits seine Werbung um die Wittwe so 
schnode abgewiesen worden war. Wir konnen dies um so eher 

annehmen, als wir uns weder an die Jahreszahl 1353 (das all- 
gemein angenommene Erscheinungsjahr des Decamerone) noch 

an diejenige von 1355 (dem muthmaasslichen Entstehungsjahre 

des Corbaccio) angstlich anzuklammern nothig haben. Es ge- 

niigt, dass beide Dichtungen ungefahr gleichzeitig entstanden 

sein konnen. Fast scheint es aber, als habe in der Novelle 

der Dichter bereits auf den ,Corbaccio‘ hindeuten wollen, wenn 

er den Einieri zu der bestraften Dame sagen lasst: „Hatten 

Vgl. Landau, die Quellen des Decamerone (Wien, 1869), p. 34 f. 
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mir auch alle anderen Mittel gefehlt, urn Dich zu strafen, so 

verblieb mir doch noeh immer die Feder, mit welcher ich so 

viele und solcbe Dinge von Dir geschrieben haben wurde und 

in solcher Weise, dass, wenn Du sie erfahren hattest (und das 

hattest Du), Du tausendmal an jedem Tage gewunsclit haben 

wUrdest, niemals geboren worden zu sein. Die Macht der 

Feder ist urn Vieles grosser, als Diejenigen ermessen, die sie 

aus Erfahrung nicht erprobt haben, und ich schwore zu Gott, 

dass ich Dinge von Dir geschrieben haben wiirde, urn derent- 

willen Du, nicht allein vor Andern, sondern vor Dir selbst Dich 

schamend. Dir die Augen ausgerissen haben wurdest, urn Dich 

nicht mehr zu sehen.“ War es eine Drohung, die Boccaccio 

hier aussprach, so hat er sie fiirwahr buchstablich getreu er- 

ftillt. Denn wer mochte bezweifeln, dass die iin ,Corbaccio‘ 

abconterfeite Dame, falls das Buch ihr zu Gesicht kam (und 

das ist doch ganz gewiss geschehen, wenn auch Boccaccio im 

Epiloge das Buch warnte, sich zu der schwer Beleidigten zu 

begeben), sich auf das Empfindlichste gekrankt und auf das 

Tiefste beschamt, ganz zu Boden geschmettert und vor Aller 
Augen unrettbar geschandet fuhlte? 

Der ,Corbaccio‘ bildet, als Schmahschrift betrachtet, ein 

Seitenstiick zu Petrarca’s Invectiven gegen die Aerzte und an¬ 

deren Streitpamphleten, nur dass er diese an Rucksichtslosig- 

keit und, um es gerade herauszusagen, an Gemeinheit noch 

weit uberbietet. Es ist bekannt, welchen breiten Platz inner- 

halb der Renaissancelitteratur die Invective, namentlich die 

lateinisch geschriebene, einnimmt. Die Litteraten der Re- 

naissanceperiode waren eben im hochsten Grade reizbare, 

empfindliche, nervos aufgeregte Menschen, die, ohne viel nach 

sittlichen Grundsatzen zu fragen, nach der Geltendmachung 

ihres eigenen Ich strebten und jeden Angriff auf ihre Pei'sbn- 

lichkeit als das furchtbarste Verbrechen betrachteteii und ahn- 

deten. Nichts war natiirlicher, als dass solche Menschen in 

fortwahrender erbitterter Fehde mit einander lagen, dass keiner 

dem Andern Luft und Licht gbnnte, dass ein Jeder sich fill* 

die allerleuchtende Sonne ansah, deren Bahnen Niemand 
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durchkreuzen durfte. Aber aueh hier bewahrte sieh das alte 

Wort, dass der Streit der Vater aller Dinge sei. Den Keibungen 

der Geister entspriibte der elektrisehe Funke des Genius und 

entziindete die strahlende Flamme einer neuen Cultur.- 

Zu noch einer Betrachtung endlich werden wir durch 

den ,Corbaceio‘ angeregt. Wie kam es, dass Boccaccio, der 

Fiammettaschwarmer, der so oft der Frauen Eeiz und Anmuth 

gepriesen, der so oft nach der Frauen Huld und Gunst gestrebt, 

in seinen spateren und doch verhaltnissmassig noch jungen 

Jahren ein so erbitterter Frauenhasser werden konnte? Es 

wiirde allenfalls diese Erscheinung psychologisch geniigend aus 

dem Misserfolge seiner Werbung urn die Wittwe sich erklaren 

lassen, denn wol haufiger kann man beobachten, dass eine 

einzige Erfahrung hinreicht, das Urtheil eines Menschen iiber 

gewisse Dinge fur seine ganze folgende Lebenszeit zu bestimmen, 

wenn auch oft in verkehrtester Weise. Indessen ist doch 

vielleicht der Grund tiefer zu suchen, namentlich wenn wir 

uns erinnern, dass auch der Lauraverehrer Petrarca ein Weiber- 
hasser der schlimmsten Sorte war^). Wir meinen, dass wir es 

hier mit jener mittelalterlich asketischen Anschauung zu thun 

haben, nach welcher die Frau fur ein in jegiicher Beziehung 

unvollkommenes Wesen, die Ehe fiir ein, im Grunde genommen 
stindhaftes, Zugestandniss an die Fleischeslust, die Ehelosigkeit 
endlich fiir eine hochst verdienstliche und gottgefallige Daseins- 

form gilt. Die Frau war eben im Mittelalter — trotz alles 

Minnedienstes, den man beinahe eine conventionelle Liige 
nennen konnte — missachtet, nicht als gleichberechtigte Genossin, 
sondern als Dienerin des Mannes ward sie angesehen, sie gait 

als ein Wesen, mit welchem vertraulichen Verkehr zu pflegen ' 

das Seelenheil gefahrden konnte. Die Renaissance erst hat 
den Frauen Erlosung gebracht und ihnen das Recht der geistigen 

Individualitat verliehen; erst seit dieser Zeit wird die Frau 
als auch in geistiger Beziehung dem Manne ebenburtig und 
als befahigt zu hoherer Bildung anerkannt, erst seit dieser Zeit 

1) Vgl. Bd. I, p. 549 ff. 

I 
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hat sich ein Gesellschaftsleben gebildet, innerhalb dessen den 

Frauen nicht bless die active Betheiligung, sondern selbst, 

namentlich in aesthetischen Dingen, die leitende und ton- 

angebende Stellung bereitwillig zugestanden, ja als etwas 

Selbstverstandliches vorausgesetzt wird. Erst seit der Renais¬ 

sance ilben die Frauen auf die Entwickelung der Litteratur 

und Kunst einen maassgebenden Einfluss aus, indem sie erst seit- 

dem te geistige Interessen Verstandniss besitzen und als die 

geborenen Richterinnen in Sachen des Geschmackes betrachtet 

werden. Die Damen des Mittelalters haben sich von den 

Troubadours und Minnedichtern ansingen lassen, wie schbne 

Gbtterbilder, sie haben sich gewiss an dem Wohllaut der 

Klange und an der Anmuth der Gedankenbilder erfreut, aber 

keine von ihnen hat, so viel wir wissen, vermocht und gewagt, 

an den litterarischen Bestrebungen einen thatigen Oder gar 

leitenden Antheil zu nehmen , wenn auch einige (wie die 

Grafin Beatrix von Dia) in den liberlieferten Formen der Poesie 

mit Erfolg dichterisch productiv gewesen sind. Eben erst mit 

der Renaissance beginnt die Herrschaft jener litterarischen 

und aesthetischen Cirkel und Salons, in denen die Frauen 

herrschen oder doch fiir durchaus stimmberechtigt gelten, erst 

seitdem geschah es, dass wenigstens zeitweilig das litterarische 

Scepter von weiblichen Handen gefiihrt ward. Es mag eine 

seltsam klingende, aber, wenn richtig verstanden, doch durch¬ 

aus wahre Behauptung sein, zu sagen, dass die Renaissance 

die Frauenseele und deren reiche Begabung erst entdeckt hat, 

eine Entdeckung, durch welche die nach geistigen Zielen 

ringende und geistigen Interessen huldigende Menschheit gleich- 

sam verdoppelt wurde und zwiefache Kraft sich gewann: 

wahrend im Mittelalter nur der Mann geistig und insbesondere 

khnstlerisch arbeitete, gesellte sich jetzt, ihn anregend und 

erganzend, die Frau zu ihm und theilte seine Arbeit. Der 

Litterarhistoriker (und ebenso der Kunsthistoriker) der Renais¬ 

sance muss, namentlich in Bezug auf die spateren Perioden, 

b Nur etwa Marie de France diirfte auszunehmen sein. — Christine 

de Pisan gehort bereits der Renaissance an. 
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die allmahlich vor sich gehende Emanicipation und den sich 

allmahlich steigernden Einfluss der Frauen auf die ganze 

Cultiirentwickelung mit aufmerksamem Blicke verfolgen, und 

diese Aufgabe ist urn so unerlasslicher, aber auch um so leichter 

zu erfiillen, als es an litterarischem Materiale zu solchem 

Studium keineswegs fehlt. Die Frauenfrage, um diesen Aus- 

druek zu brauchen, ist in der Renaissance vielfach und von 

den verschiedenartigsten Gesichtspunkten aus behandelt worden, 

sie hat eine ganze reichhaltige und umfangiiche Litteratur 

hervorgebracht, sie hat — wie jede neu auftretende sociale 

Frage — eine heftige und nicht immer von Absurditaten frei 

gebliebene Polemik veranlasst. Besonders ieidenschaftlich ward 

der Kampf in den ersten Decennien des 16. Jahrhunderts ge- 

fiihrt, doch wurden in dieser Zeit auch die vollkommensten 

Ideale weiblicber Schonheit und Bildung aufgestellt: das erstere 

von Firenzuola, das letztere von Castiglione. Indessen von 
diesen Dingen ausfuhrlicher zu reden, wird sich spater geeig- 

netere Gelegenheit finden. 
In Bezug auf Petrarca haben wir oft hervorgehoben, dass 

er ein auf der Grenzscheide zweier Zeitalter — des Mittelalters 

und der Neuzeit — stehender Mensch war. Das Gleiche lasst 

sich, wenn schon in beschrankterem Maasse, auch von Boccaccio 

behaupten: auch in seiner Brust kampften mit einander die 
Anschauungen und Bestrebungen zweier verschiedener Zeitalter, 

wenn gleich sein Seelenkampf kein so schwerer war, wie der, 

den, vermoge seiner tiefer angelegten und mehr zu pessi- 

mistischem Griibeln neigenden Natur, Petrarca zu bestehen 

hatte. Diese beiden Begriinder der Renaissancebildung waren, 

so zu sagen, unbewusste und widerwillige Culturrevolutionare, 

welche die Tragweite ihres Thuns nicht im Mindesten iiber- 

schauten und, wenn sie dies zu thun vermocht hatten, gewiss 

mit Entsetzen erfiillt worden waren. Man stelle sich nur ein- 

mal vor, der fromme und mystisch angehauchte Petrarca und 

der in seiner Jugend allerdings religios ziemlich indifferente, 

im Alter aber desto frommere Boccaccio hatten voraussehen 

konnen, dass die neue Cultur, zu welcher sie die Grundlage 
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legten, geraden Weges zu einev gefahrvollen Bedrohung der 

^ christlichen Kirche und zu einer Erneuerung des antiken Heiden- 

thumes fuhren wiirde, und man wird dann wol zugeben, dass 

sie sich beide erschrocken von ihrem eigenen Werke abgewandt 

und in Sack und Asche Busse getlian batten. Dass Boccaccio 

in der That wenigstens ahnlich gehandelt, werden wir ohnehin 

sehr bald zu erzahlen baben. Nein, diese beiden Manner 

wollten im Wesentlichen und namentlich in Allem, was irgend 

mit religiosem Glauben und init der Kirche zusaminenbing, 

auf dein Boden mittelalterlicben Denkens und Fiihlens durch- 

aus verbarren und waren in dieser Beziebung eher von 

reactionaren, als von revolutionaren Ideen beseelt. Und so war 

auch in der Theorie — denn in der Praxis stellten sie sich 

anders, zumal in jungeren Jahren — ihr Standpunkt bezuglich 

der Frauenfrage der mittelalterlicb asketische: sie verachteten 

die Frau als ein untergeordnetes, das Seelenheil des Mannes 

gefahrdendes Wesen. Hierzu trat nocb steigernd das stolze 

Bewusstsein, dem Studium der erbabensten Wissenschaften zu 

leben und in Folge dessen fiir so gemeine Dinge, wie 

Frauenliebe, ehelicbe Sorgen und Vaterpflicbten keine Zeit 

librig zu baben. — Alltagsmenschen, meinten sie, mbchten sich 

mit der Zahmung einer Frau und mit Kindererziehung ab- 

qualen, sie selbst, die allem niederen Treiben entriickten 

Philosopben, diinkten sich hoch erhaben iiber so gewbhnliches 

Thun. Es war nur naturlich, dass sie im hbheren Alter und 

bei kiihler gewordenem Temperamente, iiberdies verbittert und 

vergrillt durch manche bose Erfahrung, die Verachtung des 

weiblichen Geschlechtes bis zur excentriscben Scbroffheit trieben 

und bitterlicb bereuten, einst fiir schone Frauen geschwarmt 

und so mancher kleinen Siinde sich schuldig gemacht zu haben. 

So erklart sich, glauben wir, Petrarca’s und Boccaccio’s Frauen- 

hass, der allerdings bei dem Lauraverehrer und Fiammetta- 

schwarmer ein recht befremdlicher Charakterzug ist. Beriick- 

sichtigt man tibrigens die Thatsache dieses Frauenhasses Oder 

richtiger dieser Frauen verachtung, so wird man auch iiber 

Petrarca’s und Boccaccio’s Liebesverhaltnisse und Liebespoesien 
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wesentlich anders urtheilen, als gemeinhin geschieht: nicht 

freilieh, dass man denselben alle Wahrheit absprechen wollte, 

aber man wird doch darin eine reichliche Dosis von conven- 

tionellem Pathos und von Gefiihlsheuchelei vorzufinden glauben 
V 

milssen, und zwar gilt dies Alles in hdherem Grade von 

Petrarca, als von dem natiirlicher filhlenden und sinnlich er- 

regteren Boccaccio, der wenigstens in den ersten Jahren seines 

Fiammettadienstes ein von ganzem Herzen verliebter Schwarmer 

gewesen zu sein scheint.- 

Nach diesen verschiedenen, holfentlich nicht ganz ergeb- 

nisslosen Abschweifungen kehren wir zur Biographic Boccaccio’s 

zuriick, wobei wir freilieh, da jede Nachricht liber die dazwischen 

liegende Zeit fehlt, von dem Jahre 1355 (dem muthmaasslichen 

Entstehungsjahre des Corbaccio) zu dem Jahre 1359 uber- 
springen miissen. 

Im Fruhjahre 1359 besuchte Boccaccio den immer noch 
in Mailand lebenden Petrarca^). Es war wol zum ersten Male, 

seit acht vollen Jahren, dass die Freunde sich wiedersahen, 

und sie mdgen sich denn auch ihres Zusammenseins herzlich 

gefreut und reichen Stoif zu behaglichen Gesprachen besessen 

haben. „Es war ein iiberaus angenehmer, nur leider zu kurzer 
Besuch,“ schreibt Petrarca (Ep. Fam. XVIII, 6), „und die Tage 

flossen genussvoll und still dahin, so dass ich ihr Ablaufen gar 

nicht bemerkte.“ Nur ungern und mit Schmerz sah er den 
geliebten Freund scheiden, als dieser, vermuthlich im Anfang 

des April, nach Florenz zuriickkehrte. Vergebens hatte er ihn 

unter Hinweis auf die ungiinstige Witterung, die gerade ein- 

getreten war, zuriickzuhalten gesucht; den trotzdem Abgereisten 

aber begleiteten seine theilnehmenden Sorgen. „Nicht trauriger,“ 

klagt er in einem am 11. April an Simonides (Nelli) gerichteten 

Briefe, „entliess Lycomedes den Neoptolem oder Phoebus den 

9 Vgl. Petr. Ep. Fam. XVIII, 6 und 7^ Fracassetti zu Lett. fam. 
t. Ill, p. 12 f. und t. IV, p. 279. Das Jahresdatum, sowie die Gewissheit, 
dass es sich um Boccaccio handelt (denn Petr, nennt den Namen des 
Freundes nicht), ergeben sich aus Fr. Nelli’s Brief an Petr. b. de Sade, 
Mem. t. Ill, p. 308 fif. 
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Phaeton. Aber wie sollte i ch den Freund zum Bleiben haben be- 

wegen konnen, da weder Lycomedes Uber den Enkel noch Phoebus 

tiber den Sohn etwas vermocht hat? Ich inusste also nach- 

geben und schwebte in Angst um ihn, bis mir ein Brief von 

ihm meldete, dass er einen betrachtlichen Theil des gefahr- 

vollen Weges zurilckgelegt und den Po und dessen Neben- 

fliisse, die gerade ungewohnlich hoch angeschwollen waren, 

glucklich iiberschritten habe. Aber dennoch werde ich nicht 

eher ruhig sein, als bis ich durch ihn Oder durch Dich seine 

gluckliche Riickkehr in die Vaterstadt erfahren haben werde. 

Denn wenn er auch den Konig der Strome iiberschritten hat, 

so bleibt doch noch der Vater der Berge, der Apennin, tlbrig: 

dass ihm auch iiber diesen die Pfade geebnet sein mogen, 

darum bitte ich Jenen, der die Erde anschaut und sie erzittern 

lasst, der die Berge anriihrt und sie rauchen macht.“ Endlich 

aber ward Pefrarca durch eine Zuschrift Nelli’s vom 16. Mai be- 

nachrichtigt, dass Boccaccio gesund und wohlbehalten wieder 

in Florenz eingetroffen sei. 
Wahrscheinlich bald nach seiner Biickkehr^) iibersandte 

Boccaccio, wol als Dank filr die in Mailand genossene Gast- 

freundschaft, Petrarca eine eigenhandig geschriebene Copie 

der Divina Commedia. Beigefugt war der Sendung ausser einem 

Briefe ein lateinisches Gedicht von 40 Hexametern 2), durch 

welches Petrarca zum Studium Dante’s aufgefordert werden 

sollte, wobei Boccaccio in sehr geschickter Weise die Gefahr, 

des Freundes Eigenliebe zu verletzen, zu umgehen verstanden 

hat. Petrarca dankte und antwortete in einem ausftihrlichen 

Schreiben, dessen merkwiirdigen Inhalt wir friiher besprochen 

haben (Bd. I, p. 499 ff.). 

t _ 

1) Es geht dies, wie bereits Fracassetti bemerkt hat, aus dem Ein- 
gange des Antwortschreibens Petrarca’s hervor (Ep. Fam. XII, 15): Malta 
sunt in litteris tuis haudquaquam responsionis egentia, ut quae singula 

nuper viva voce transegimus. 
2) Abgedruckt in zwei Redactionen, von denen die vaticanische den 

Vorzug verdient, b. Carducci, Studi letterari (Livorno 1874), p. 363 ff. Auch 
Corazzini hat, p. 53 ff., einen, freilich sehr unkritischen Abdruck nebst 
italienischer Uebersetzung gegeben, vgl. iibrigens Bd. I, p, 499. 
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Im folgenden Jahre, 1360, wurde Boccaccio durch ein 

politisches Ereigniss zur Abfassung eines moral-philosophischen 

Tractates in Briefform veranlasst. Einer seiner Freunde, der 

schon betagte Pino de’Rossi, war in eine Verschworung hinein- 

gezogen worden, welche, bevor sie noch einen Versuch zur Er- 

reichung ihres Zweckes — Sturz der dainals mit drakonischer 

Strenge und despotischer Willkui‘ herrschenden Guelfenpartei — 

hatte wagen kdnnen, der Signorie verrathen und vereitelt worden 

war 1). Die Theilnehmer mussten ilir verwegenes Vorhaben theils 

mit dem Leben biissen (darunter der vielleicht mit Boccaccio 

befi’eundete Niccolo del Buono), theils wurden sie in die Ver- 

bannung geschickt. Zu denen, die das letztere Schicksal er- 

duldeten, gehorte auch Pino de’Rossi. An diesen nun richtete 

Boccaccio einen Trostbrief ^), der aber freilich, wie er selbst 

am Schlusse bemerkt, von einem Briefe nur die aussere Form 

hat und in Wahrheit eine moral-philosophische jfbhandlung zu 

nennen ist. Da diese in mancher Beziehung sehr interessante 

Epistel unter den Werken Boccaccio’s vereinzelt dasteht und 
daher in die Besprechung der letzteren sich nicht wol einfugen 

lassen wiirde, so geben wir bereits hier eine gedrangte Ueber- 
sicht ihres Inhaltes. 

Der Weise — so beginnt Boccaccio den Freund zu trosten, 
indem er sich eines aus Cicero (Tusc. V, 37) entlehnten Argu- 

mentes bedient — betrachtet die ganze Erde als sein Vater- 
land ; er kann also thatsachlich nicht verbannt werden, sondern 

nur den Wohnort wechseln, und ein solcher Wechsel, der den 

davon Betroffenen in eine von der gewohnten abweichende 

und den Reiz der Neuheit besitzende Umgebung versetzt, ist 

eher ein Genuss, als ein Leid zu nennen. Tiichtige Menschen 

finden auch in der Verbannung die verdiente Anerkennung 

und gelangen oft in der Fremde zu grosseren Ehren, als in 

Matt. Villani VIII, 24 und 25 erzahlt diese Episode ebenso aus- 
fUhrlich wie lebendig-, vgl. auch Leo, Geschichte der italienischen Staaten, 
Thl. IV, p. 169 ff. und p. 182 ff. 

0 b. Corazz., p. 67—97. 
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der Heimath, wie das Beispiel des Coriolan, des Alcibiades 

und des Hannibal beweist. Viele beruhmte Manner haben die 

Verbannung oder ein noch traurigeres Schicksal erdulden 

miissen, z. B. Cadmus, Sarcas (der Kdnig der Molosser), der 

Tyrann Dionysius, Syphax, der Konig Perseus, Vitelliusi), 

Marius, Nero u. A. Uebrigens ist ja der Aufenthalt in Florenz 

widerlich genug, weil dort die Regierung der Stadt Personen 

anvertraut ist, welche durch ihre Sitten eines solchen Amtes 

unwilrdig sind und nur durch die Thorheit oder Boswilligkeit 

der betrelfenden Wahler zu dieser Stellung gelangen konnten. 

Nicht zwar das ist zu tadeln, dass man Manner aus niederem 

Stande zu hohen Aemtern erhoben hat, denn das ist auch in 

Rom geschehen — man denke z. B. an Serranus, Cincinnatus,. 

Marius! —, sondern das Schlimme ist darin enthalten, dass 

diese in Florenz die grosste Untauglichkeit zum Regieren be- 

wiesen und durch Habsucht, Uebermuth, Jahzorn, Neid und 

Selbstsucht die Stadt bereits in die Sclaverei gesttirzt haben 

und in noch grosseres Verderben sturzen werden. Schlemmer, 

Kneipenbesucher und Wolliistlinge, Menschen, die nicht die 

Finger ihrer Hande zu zahlen verstehen, gleichwol aber im 

Rauben und Betriigen Meister sind, lenken jetzt das Ruder 

des Staates. Wird man aus einer solchen Gesellschaft entfernt, 

so kann man sich dessen nur freuen, und es milsste demnach 

Pino de’Rossi, statt uber seine Verbannung zu trauern, sich 

vielmehr schamen, dass er nicht bereits friiher freiwillig die 

Stadt verlassen habe. Democrit hat sich ja sogar geblendet, 

urn die bosen Sitten der Athener nicht mehr schauen zu 

mussen 1 Aus ahnlichem Grunde fliichteten sich auch die beiden 

Scipionen — der altere Africanus und Nasica — in die 

Selbstverbannung nach Pergamum und Linternum. Auch ich 

selbst (fiigt Boccaccio hinzu) habe, um dem schrecklichen 

Treiben in Florenz zu entgehen, nach Certaldo mich gefliichtet 

und wiirde, wenn ich die Mittel besasse, noch viel weiter 

Das Schicksal des Letzteren wird nach Suet. Vitell. 17 ausfiihrlich 

erzahlt. 
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flieheii, so weit, dass ich von der Bosheit der Florentine!- Nichts 

mehr siihe noch hdrte. — Durch die Verbannung lernt man 

die wahren von den bloss scheinbaren Freunden unterseheiden: 

der wahre Freund wird ja nur in Gefahren erkannt (Beispiele: 

Pylades, Pirithous, Euryalus). Diese Erfahrung entschadigt 

reichlich fiir den durch das Exil auferlegten Schmerz der 

Trennung von den Freunden. Auch vermag die raumliche 

Entfernung wahre Freunde nur leiblich, nicht aber geistig zu 

trennen: die Seelen konnen immer bei einander weilen, wenn 

auch die Korper in verschiedenen Himmelsgegenden sich be- 

hnden, und es ist dieser geistige Verkehr ein viel reizvollerer 

und ungestorterer, als der leibliche. Sodann aber ist ja auch der 

schriftliche Verkehr durch Briefe mbglich, welcher vor dem 

miindlichen das voraus hat, dass das gesprochene Wort nur 

einmal ertont und dann verhallt, das geschriebene dagegen 

sich beliebig oft wiederholen lasst. Auch der durch das Exil 

bedingte Verlust der Giiter und des Vermdgens darf nicht 

schmerzen. Wohlerworbener Reichthum ist gewiss niitzlich, 

aber leichter noch lasst sich ehrenhafte Armuth ertragen, denn 

sie erst verleiht die wahre Freiheit und Sicherheit, wahrend 

Reich thum Sorgen und Befiirchtungen mit sich bringt. Armuth 

scharft den Geist, Reichthum lasst ihn erschlaffen. Die 

Armuth ist der naturgemasse Zustand, der Reichthum sturzt 

die Menschen ins Verderben. Die Ehre sowie das Ansehen 

einer Familie lassen sich recht wohl ohne Reichthum behaupten, 

wie der in Linternum weilende Scipio und der von wenigen 
Sclaven begleitete Cato in Spanien bewiesen haben. In Florenz 

freilich hat die entsetzliche Habsucht nur ein einziges Beispiel 
ehrenhafter Armuth aufkommen lassen, dasjenige des Aldo- 

brandino d’Ottobuono, welchem seine freiwillige Armuth offent- 
liche Ehre und ein furstliches Begrabniss verschaifte. Nicht 

ausserer Prunk und Pomp, nicht grosse Palaste, ausgedehnter 

Landbesitz, Purpur, Gold, kostbares Pelzwerk, sondern nur 

tugendhafte Gesinnung und Rechtschaifenheit fiihren zu wahren 

Ehren. Wer sollte sich der Armuth schamen, der da weiss, 

dass sie — wie die Beispiele des Camillus, Fabricius und Marius 
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beweisen — die Grundlage des romischen Reiches gewesen ist? 

Mit dem Eindringen des Reichthums und der Weichlichkeit 

sank das romische Reich immer mehr und mehr, bis es jetzt 

zu einem leeren Namen geworden ist^). Der Reichthum ver- 

hiillt den wahren Werth auch des sittlich guten Menschen, 

wahrend die Armuth ihn in seiner ganzen Tiichtigkeit erkennen 

lasst. Aber, wird man einwenden, Ehre allein vermag nicht 

die Familie zu ernahren, die Tdchter auszusteuern und die 

Gattin zu erhalten. Hierauf muss die, unseren Sitten freilich 
« 

sehr roh erscheinende, Antwort ertheilt werden: der Mensch 

bedarf gar weniger Dinge zum Leben, unsere Urvater im gol- 

denen Zeitalter assen Eichelri und tranken Wasser und die 

romischen Krieger fuhrten nur ein wenig Mehl und Speck mit 

sich. Und uberdies, ernahrt Gott nicht das AVild in den Wal- 

dern und die Vogel in der Luft? Nicht zum Nachtheile, son- 

dern zu grossem Vortheile gereicht es den Kindern, wenn sie 

in Armuth und unter Entbehrungen aufwachsen, denn sie 

werden dadurch stark und gesund an Korper und Geist (Bei- 

spiele: David, Mithridates), wahrend die in Weichlichkeit auf- 

gewachsenen assyrischen und agyptisohen Konige das Gegen- 

theil beweisen. — Es ist keine Erschwerung der Verbannung, 

wenn uns dieselbe im Greisenalter auferlegt wird. Dem Greiseii- 

alter^) ist ja der Tod, das Ende aller Miihsale nahe. Das 

- Greisenalter ist auch im Kampf des Lebens an Beschwerlich- 

keiten und Leiden gewohnt worden und empfindet folglich diese 

nicht so lebhaft, wie die Jugend. Die Kinder aber, schon heran- 

gewachsen, gewahren dem Greise Erleichterung der Beschwerden 

des Alters und die Hoffnung auf Rache. — Eine Frau zu haben 

ist der Kummer fast eines Jeden^). Aber leichter ist es, im 

0 p. 80: e in nome alcuna cosa, e in esistenza niuna. 
2) Hier (p. 84) findet sich eine Bemerkung, die recht deutlich zeigt, 

wie leicht es ist, aus dem Erhabenen in das Lacherliche zu verfallen: die 
im Greisenalter sich haufig einfindende Corpulenz ist kein Uebel, da sie 
wiirdevolles Aussehen verleiht (la corpulenza ad essa congiunta aggiunge 
ad essa quella gravita, che forse I’et^ ancora non avrebbe recata). 

p. 84: aver moglie non solamente vostro rammarico, ma quasi uni¬ 

versale di ciascheduno. 
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Ungliick, als im Gliick eine Frau zu ertragen, denn das letz- 

tere macht die Frau ubermuthig, gerade so wie eine bose 

Pflanze auf fettem Boden sich am uppigsten entwickelt (Bei- 

spiele: Helena, Cleopatra d. i. die Gattin des Demetrius 

Nikanor, und die spatere beriihmte Cleopatra, die jiidische 

Isabel, Tullia Servilia, Messalina, Kassandra, Olympias, 

Agrippina). 1st die Frau aber gut, so gewahrt sie dem un- 

gliicklichen Gatten denhdchsten Trost(Beispiele: Hypsikratea, die 

Gattin des Mithridates ^), Sulpicia, die Gattin des Lentulus 

Truscellio). — Ueber den Undank der Mitburger, welcher 

durch die Verbannung sich kundgibt, wird man sich mit der 

Erwagung trosten konnen, dass solcher Undank aus dem Neide 

entspringt und dass nur tiichtige Menschen beneidet zu werden 

pflegen. Wer also das Opfer eines solchen Undankes wird, 
darf die stolze Gewissheit hegen, den ausgezeichnetsten Mannern 

beigezahlt zu werden. Viele beriihmte Manner haben den Un¬ 

dank ihrer Mitbiirger ertragen miissen (Beispiele: Theseus, 

Solon 2), Miltiades, Lycurg, der altere und der jiingere Scipio 

Africanus, Scipio Asiaticus). — Wenn Pino de’Rossi es schmerz- 

lich empfindet, auf Grund einer entehrenden Beschuldigung ver- 

bannt worden zu sein, so ist ein solches Gefiihl allerdings sehr 

berechtigt und begreiflich, denn jeder tiichtige Mensch muss 

auf die Wahrung seiner Ehre und auf die Erwerbung von 

Buhm bedacht sein^). Aber dennoch mdge sich Pino trosten, 
denn wenn er es mit verniinftigen Richtern zu thun gehabt 

hatte, so wiirde er sich durch seine Vertheidigung vollig ge- 

rechtfertigt haben. Das Bewusstsein der Unschuld muss iiber 

das falschliche Meinen und Reden der Leute hinwegsetzen. 

So dachte auch Socrates. Viele beriihmte Manner sind ver- 

leumdet und schandlicher Handlungen beschuldigt worden. 

cf. Val. Max. Ill, 6 ext. 2. 
2) Von dessen Gesetzen seltsamer Weise p. 88 gesagt wird „ancora 

gran parte del mondo ragionevolmente governano“. 
Hier, p. 89, findet sich eine bemerkenswerthe Stelle liber den Ruhm: 

jeder tiichtige Mensch muss nach Ruhm streben; wer es nicht thut, ist ein 
„bruto animal e servitor del suo ventre" und hatte sich vom Mutterleib 
direct in das Grab tragen lassen konnen. 
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(Beispiele: der altere Afrieanus i), Casar, namentlich aber 
Christus). 

Hierauf gibt Boccaccio ein kurzes Resume cles bisher Ge- 

sagten und weist sodann noch in sehr poetisclier Weise den 

Freund auf die Kraft bin, welche die Hoffnung verleihe. Von 

der Hoffnung geleitet — wird bier sebr scbon gesagt — wer- 

fen arme Landleute die Saamenkbrner in den Schooss der 

Erde; Kaufleute verlassen ihr Heim und ibre Familie, um ge- 

labrlicbe und weite Reisen zu unternebmen, auf denen sie zu 

gewinnen boffen; Kdnige setzen ibre Scbiltze, ibre Heere und 

selbst ibre Kronen auf’s Spiel, in der Hoffnung einer Erwei- 

terung ibrer Macbt Oder ibres Gebietes. Aber nicbt auf Men- 

scben darf man seine floffnung grimden , sondern allein auf 

Gott. Gott war es, welcber Camillus den Sieg uber die Gallier, 

Alcibiades die ebrenvolle Riickkebr nacb Atben, Massinissa die 

Wiedererlangung und Vergrbsserung des Reicbes verlieb. Aber 

auch in unserer Zeit nocb finden Uberrascbende Gliickswecbsel 

statt. (Zum Beweise erzablt Boccaccio das Scbicksal eines 

Florentiners — dessen Namen er nennen wurde, „wenn er ibn 

der Erwabnung in diesem Briefe fiir wlirdig bielte^^ —, der 

mit Scbimpf und Scbande aus der Stadt vertrieben, dann aber 

scbon nacb elf Monaten ebrenvoll zuriickgerufen, vom Adligen 

zum Burgerlicben erboben worden^) und zu den bbcbsten 

Aemtern emporgestiegen sei. Desbalb muss man im Ungluck 

mutbig ausbarren, nie die Hoffnung sinken lassen und immer 

eines plbtzlichen Schicksalswecbsels gewartig sein.) — Nachdem 

Boccaccio sich entschuldigt hat, dass er nur mit Woi-ten trbsten 

kbnne, da es ihm eben, wie Pino ja wisse, nicbt mbglich sei, 

andern Trost zu spenden, spricht er schliesslich uber seine 

persbnlichen Verhaltnisseer sei nacb Certaldo zuriickgekehrt 

und babe sich rascher und sehneller, als er selbst gedacht, an 

die landliche Einfachheit gewbhnt; scbon batten die groben 

Boccaccio sagt von diesen: 5,del quale non credo che piii giusto 
nascesse infra i gentili ne piu d’onore e meno di pecunia cupido“. 

Bekanntlich gait dies in der Biirgerrepublik Florenz als eine Aus- 
zeichnung. 

K or ting, Boccaccio. 17 
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Gewander unci die landlichen Speisen ihm zu gefallen be- 

gonnen, und das ehrgeizige und wiiste Getreibe der Stadt nicht 

mebr schauen zu mtissen, gereiche ihm zur innigen Freude, 

noch viel ruhiger aber wiirde er leben, wenn er von der Stadt 

auch nichts mebr horen wiirde. „An Stelle des unruhigen 

und rastlosen Hin- und Herlaufens der Stadter schaue ich Ge- 

filde und Hugel und mit grunenden Zweigen und mannigfachen 

Bluthen geschmiickte Baume, einfache, von der Natur hervor- 

gebrachte Binge, wahrend Alles, was die Stadtbewohner thun, 

affectirt und erkiinstelt ist. Ich hore die Nachtigall und die 

andern Vogel mit ebenso vielem Vergniigen singen, als ich 

einst mit Widerwillen taglich von den Betrilgereien und Un- 

gesetzlichkeiten unserer Burger erzahlen hdrte, und ohne jeg- 

liches Hinderniss kann ich jetzt, so oft mich die Lust ankommt, 

mit meinen Buchern frei verkehren. Und urn in kurzen V^orten 

meinen Seelenzustand zu schildern, so sage ich, dass ich, ob- 

wol ich nur ein sterblicher Mensch bin, der ewigen Gliick- 

seligkeit mich zu erfreuen glauben wiirde, wenn Gott mir einen 

Bruder gegeben oder auch wenn er mir keinen gegeben 

hattei).‘‘ 
Wir finden in dieser Epistel manche derjenigen Ziige 

scharf ausgepragt, welche fur die Renaissancebildung uber- 

haupt charakteristisch sind, so namentlich das Prunken mit 

der philosophischen Erhabenheit uber die Wechselfalle des Ge- 

schickes, jenen aifectirten, durch und durch hohlen Stoicismus 
und Kosmopolitismus, den die Humanisten aus dem spateren 

Romerthum, zumal aus Seneca’s Episteln und Tractaten, sich 

entlehnten; ferner die hohe Werthschatzung des Ruhmes, dessen 

Erlangung als das eigentlichste Lebensziel und Lebensgliick 

betrachtet wird, und endlich die sentimentale Schwarrnerei fiir 

p. 96: „se Dio m’avesse dato fratello o non me lo avesse dato“. 
Diese Worte beziehen sich wol darauf, dass Boccaccio einen Halbbruder, 
Jacopo, besass (vgl. oben S. 84), mit welchem er vielleicht damals Zwistig- 
keiten hatte, obwol sonst das Verhaltniss zwischen beiden ein gates gewesen 
zu sein scheint. Der bier ausgesprochene Wunsch soli also wol bedeuten, 
dass ihm entweder ein wirklicher Bruder gegeben oder dass ihm wenigstens 
kein Halbbruder gegeben worden sein mochte. 
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das Landleben und die erkUnstelt einseitige Uebersehatzung 

desselben im Vergleich zu dem Leben in der Stadt. Wir 

spiiren eben in dieser Schrift Boccaccio’s recht deutlich das 

Weheii desselben Geistes, der Petrarca’s moralphilosophische 

Tractate erfiillt, ein Geist, der zum guten Theile als ein Geist der 

Unwahrheit und der Unnatur bezeichnet werden muss. Denn 

in Wahrheit waren die Menschen der Renaissance nichts 

weniger, als Anhanger der Stoa, deren Lehren sie mit so vieler 

pathetischer Rhetorik vorzutragen pflegten, weit eher lassen 

sie sich als Epikureer bezeichnen. Wie sehr haben dock die 

Humanisten in ihren Episteln tiber jedes, vvenn aueh noch so 

kleine Missgeschick gejammert, das sie etwa betraf! wie haben 

vor alien Petrarca und Boccaccio selbst gar beweglich geklagt, 

wenn einmal ihre Kasse niclit nacli Wunsch gefUllt war oder 

ihr leibliches Befinden Anfechtungen zu erleiden hatte! Der 

humanistische Stoicismus war eben ein eitles Phrasenthum, 

eine zur Gewohnheit gewordene und oft gedankenlos vorge- 

tragene Llige. Auch mit dem Kosmopolitismus der Humanisten 

war es, mindestens in der uns hier allein interessirenden Erst- 

lingszeit des Humanismus, nicht sonderlich ernst gemeint. 

Dieselben Manner, die in der Theorie das Weltbiirgerthum 

predigten, waren in der Praxis durch und durch Italiener und 

betrachteten jegliches Ausland als ein Land der Barbaren, in 

welchem wohnen zu miissen eine Verbannung sei. Es ist ja 

auch in der That gerade ganz vorzugsweise durch den Huma¬ 

nismus das italienische Nationalbewusstsein erweckt und ge- 

starkt worden, wenn es auch freilich im Keime und gleichsam 

latent schon friiher vorhanden war. Selbst die Liebe zu dem 

Landleben und zur Natur war, obwol nicht aller Aufrichtigkeit 

entbehrend, doch zu einem guten Theile von den Humanisten 

nur affectirt, wenigstens haben die meisten derselben trotz 

aller ihrer Declamationen gegen die Verdorbenheit der stadti- 

schen Sitten doch selbst immer in Stadten gewohnt und zwar 

allenfalls fiir eine comfortable Villeggiatur, aber nicht fiir ein 

wirklich landliches, einfaches Leben Neigung bewiesen. Es war 

ein Fluch der Renaissancebildung, dass ihr von Anfang an so 
17* 
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viel Unwahrheit, so viel PhrasenthUm anhaftete! Aber auch 

da, wo die Kenaissancemenschen wahr und aufrichtig empfan- 

den, geschah es nicht immer im Einklange mit der Sittlieh- 

keit, so namentlich wenn sie den Ruhm vergdtterten und in 

ihm des Erdendaseins hochstes Ziel erblickten. Eine solche 

Anschauungsweise musste den herzlosesten Egoismus erzeugen 

und hat ihn auch erzeugt. 
Noch Eins konnen wir aus Boccaccio’s Epistel herauslesen, 

was von Interesse ist. Der Dichter war kein Freund der 

demokratischen Verfassung seiner Vaterstadt und erkannte 

sehr wobl die Mangel, welche einer Volksherrschaft anhaften, 

es widerstrebte ihm, Leute von geringer Bildung und rohen 

Sitten an der Spitze des Staates zu sehen. Ueberraschen kann 

uns diese Wahrnehmung keineswegs: noch ist wol kein geistig 

bedeutender Mann der Freund von Verfassungszustanden ge- 

wesen, in denen die Stimmen nur gezahlt und nicht gewogen 

werden, so dass die der Bildung baare Majoritat der gebilde- 

ten Minoritat Gesetze vorzuschreiben vermag. Die Aristokra- 

ten des Geistes pflegen auch in der Politik Aristokraten 

zu sein.- 
Vielleicht noch bevor wir die Besprechung der Epistel an 

Pino de’ Kossi unternahmen, batten wir von Boccaccio’s Be- 

ziehungen zu deni calabreser Griechen Leonzio Pilato sprechen 

sollen. Allerdings lasst sich das Jahr, in welchem Boccaccio 

die Bekanntschaft dieses seltsamen Mannes machte, nicht mit 

Gewissheit angeben, aber es scheint doch, als sei dies schon 

im Jahre 1359 der Fall gewesen. So viel ist wenigstens ge- 

wiss, dass im August 1360 Pilato sich schon langere Zeit in 

Florenz befand, denn es wird dies durch einen Brief Petrarca’s 

(Var. 25), der vom 18. August unzweifelhaft des Jahres 1360^) 

datirt ist, bezeugt^). Man kann verrnuthen, dass Boccaccio, 

Vgl. Fracassetti zu Lett. fam. t. V, p. 306. — Landau, a. a. 0. 

p. 188 nimmt an, dass Boccaccio bereits im J. 1354 auf der Ruckreise von 

Avignon Pilato’s Bekanntscliaft gemacht babe. Dafur aber fehlen alie 

Beweise, und ist es wol glaublich, dass Boccaccio von Avignon iiber Venedig 

nach Florenz gereist sei? 
Petrarca bemerkt, Pilato solle fiir Boccaccio und andere lern- 
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als er in Mailand der Gast Petrarca^s war, von diesem auf 

Pilato aufmerksam geinacht worden sei — denn Petrarca, der 

ja mit aller Welt Verbindungen hatte, kannte offenbar Pilato 

schon frilher — und dass er dann, um den Griechen kennen 

zu lernen, sich von Mailand aus direct nach Venedig begab, 

wo Pilatus damals sich aufhielt. Wie dem aucli gewesen sein 

mag, zweifellos ist, weil Boccaccio selbst es berichtet^b 

er den Griechen in Venedig aufsuchte und ihn, der nach 

Avignon, dem damaligen Zufiuchtsorte aller Abenteurer, zu 

reisen beabsichtigt hatte, zur Uebersiedelung nach Florenz be- 

stimmte. So kam denn Pilatus nach Florenz. Boccaccio er- 

wirkte es mit grosser Mlihe, dass der Fremdling, der, wie wir 

sehen werden, schwerlich den giinstigsten Eindruck machte, 

als Lehrer des Griechischen unter die Professoren der Floren¬ 

tiner Hochschule aufgenommen und dass ihm eine Besoldung 

bewilligt wurde. Betrachtlich kann indessen die letztere nicht 

gewesen sein, denn Boccaccio sah sich veranlasst, dem Griechen 

in seinem Hause Quartier und wol auch Bekbstigung, vielleicht 

selbst noch baare Unterstutzungen zu gewilhren. Es war ein 

schweres Opfer, das Boccaccio damit seiner Liebe zur griechischen 

Sprache und seinem Wunsche, dieselbe zu erlernen, gebracht 

hat. Denn Pilatus war ein recht wunderlicher Herr, mit welchem 

es sich gar nicht gut leben Hess. Schon sein Aeusseres war 

abstossend genug: er war hasslich von Gesicht, trug einen 

langen Bart (was damals ungewohnlich war) und hatte schwarzes, 

struppiges Haupthaar. Finster und murrisch, wie Einer, der 

tiefen Betrachtungen nachhangt, ging er einher und qualte 

seine Umgebung durch sein ruheloses Wesen. Ob wol aus 

Calabrien gebiirtig, wollte er doch, wenigstens wenn er in 

Italien war — denn bei gelegentlichem Aufenthalte in Griechen- 

land riihmte er sich, ein Italiener zu sein ~, fiir einen Voll- 

begierige Florentiner den Homer libersetzen; es hatte dies Iceinen Sinn ge- 

habt, wenn nicht eben Pilato sich bereits in Florenz befunden bMte. 

In dem eben citirten Briefe erwahnt er, dass ihm demand Pilatus’ 

Freundschaft verschafft habe; dies musste aber natiirlich geschehen sein, 

ehe noch Pilatus nach Florenz iibergesiedelt war, 

Geneal. deor. XV, 7. 
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blutgriechen gelten und behauptete, aus Thessalonich zu stam- 

men, aueh machte es ihm Vergnugen, von Italien gering- 

schatzig und verachtlieh zu sprechen und Griechenland als 

das weit vorziiglichere Land zu preisen. Man kann sich leicht 

vorstellen, wie sehr er durch ein so tactloses Benehmen 

den fiir seine italieniscbe Heimath schwarmenden Boccaccio 
verletzen musste! Ueberhaupt war er ein erklarter Feind 

aller feinen XJmgangsformen und bauerisch rob in seinem Be- 

tragen. Fiir alle diese unliebenswtlrdigen Seiten jedoch ent- 

schadigte er, wenigstens in Boccaccio’s Augen, durch seine 

grUndliche Kenntniss des Griechischen, er war gewissermaassen 
ein unerschopfliches Archiv griechischer Mythen und Geschich- 

ten. Der lernbegierige Boccaccio wurde sein Schuler und liess 

sich fast drei Jahre lang — vermuthlich vom Sommer 1359 

bis zum November 1361 (zu welcher Zeit Boccaccio sich nach 
Neapel begab) — von ihm unterrichten, das von dem Lehrer 

Vorgetragene gar fleissig nachschreibend. Mit richtigem Blicke 

suchte Boccaccio vor alien Dingen sich und seinen Landsleuten 
das Verstandniss der homerischen Dichtungen zu erschliessen 

und bestimmte Pilatus, eine Uebersetzung derselben zu unter- 

nehmen. Aber in Florenz war kein Exemplar des Homer auf- 

zutreiben! Da horte man, dass ein solches in Padua verkauf- 
lich sei, und sofort wandte Boccaccio sich an Petrarca mit der 

Bitte, dessen Erwerbung vermitteln zu wollen. Petrarca er- 

klarte sich dazu bereit (Var. 25) mit der trostlichen Bemer- 

kung, dass, wenn auch jenes Exemplar nicht zu erlangen sein 

sollte, er doch ein anderes, das er selbst schon lange besitze — 

es war wol dasjenige, welches ihm der Grieche Niccolo Sigero 

geschenkt hatte (Ep. Fam. XVIII, 2) — zur Verfiigung stellen 

konne. Wir wissen nun nicht, welches Exemplar schliesslich 

nach Florenz gekommen ist — jedenfalls Pilatus begann das 

Wenn Fracassetti (zu Lett. fam. IV, p. 95) sagt: „viaggian(io da 

Venezia ad Avignone sulla fine del 1360 il Boccaccio s’incontrd con 

Leonzio Pilato“, so widerlegt sich das dadurch, dass, wie Fracassetti selbst 

hervorhebt (vgl, Anm. 1 auf Seite 260), Petrarca’s Brief, Var. 25, vom 18. 

August 1360 datirt ist. Uebrigens reiste aucb Boccaccio im J. 1360 gar 

nicht nach Avignon. 
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grosse Werk und fiihrte es auch glUcklich. obwol erst nach 

Ablauf mehrerer Jahre, zu Ende. Boccaccio und Petrarca 

zahlten gemeinsam dem Uebersetzer ein Geldhonorar ^), frei- 

lich mag dazu der vermogendere Petrarca den Hauptantlieil 

beigesteuert haben, wogegen Boccaccio sicli vermuthlicli um 

die Latinitat des Werkes verdient gemacht hat. Im Jahre 

1367 2) empfing denn Petrarca die vollendete Arbeit, nachdem 

dieselbe wol schon langere Zeit vorher in der Hauptsache ab- 

geschlossen, von Boccaccio aber noch stylistisch durchgefeilt 

worden war. Pilatus war inzwischen bereits gestorben: er 

land, wie wir anderwarts (Bd. I, p. 479) ausfilhrlicher erzahlt, 

ein trauriges Ende®). 

M Boccaccio sagt: Fui equidem ipse, qui primus meis sumptibus 

Homeri libros quosdam graecos in Etruriam revocavi (Geneal. deor. XV, 7), 

und Petrarca bemerkt: Unde Ciceronern expectabam, habui Homerum, 

quique graecus ad me venit mea ope et impensa'factus est latinus. 

(Ep. Fam. XV [b. Fracassetti XVI], 1). Hierdurch wrd das, was wir Bd. I, 

p. 475 angaben, vervoUstandigt. 

Nicbt 1365, wie Fracassetti zu Lett. Sen. t. I, p. 365 annimmt und 

wie aucb wir Bd. I, p. 475 angegeben haben. Die Zeitbestimmung ergibt 

sich folgendermaassen. Petrarca’s Ep. Sen. V, 1 ist unzweifelhaft am 14. 

December 1365 geschrieben, folglich muss Ep. Sen. V, 3, die das Datum 

„Pavia, 10. December" tragt, 1366 und Ep. Sen. VI, 2, in welcher Petr, 

den Empfang der Homeriibersetzung anzeigt, 1367 geschrieben worden sein. 

In der letzteren erwahnt Petr, des Pilatus als eines bereits Verstorbenen, 

also ist diese Epistel nach Ep. Sen. VI, 1, in welcher Petr, iiber den 

kiirzlich erfolgten Tod des Pilatus berichtet, geschrieben. Demnach ist 

Ep. Sen. VI, 1 (am 25. Januar) 1367 abgefasst und Pilatus etwa am Ende 

des Jahres 1366 gestorben. 

Es seien hier die beiden Stellen im Wortlaut angefiihrt, an denen 

Boccaccio ausfiihrlicher iiber seine Beziehungen zu Leonzio Pilato spricht. 

Geneal. deor. ^ XV, 6: Post hos et Leontium Pilatum Thessalonicensem 

virum et, ut ipse asserit, praedicti Barlaae auditorem persaepe deduce, qui 

quidem aspectu horridus homo est, turpi facie, barba prolixa et capellitio 

nigro et meditatione occupatus assidua, moribus incultus nec satis urbanus 

homo; verum, uti experientia notum fecit, litterarum graecarum doctissimus 

et quodammodo graecarum historiarum atque fabularum archivum inexhau- 

stum, esto latinarum non satis adhuc instructus sit. Huius ego nullum 

vidi opus, sane quicquid ex eo recite, ab eo viva voce referente percepi. 

Nam eum legentem Homerum et mecum singulari amicitia conversantem 

fere tribus annis audivi, nec infinitis ab eo recitatis, vergente etiam alia 

cura animum, acrior suffecisset memoria, ni schedulis commendassem. 
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So entstand iinter der personlichen und opferwilligen An- 

theilnahme der beiden Begriinder des Hurnanismus die erste 
Homerubersetzung der Neuzeit. Freilieh war sie ein ilberaus 

mangelhaftes Machwerk^), welches von der Herrlichkeit des 

Originals nur eben ein triibes und mattes Abbild zu geben 

vermochte, nichtsdestoweniger aber ist sie von Boccaccio vlel 

ausgebeutet worden und ist die Quelle gewesen, aus welcher 

allein er seine Kenntniss der homerischen Dicbtungen ge- 

schbpft hat. Einen Einfluss auf seine eigene poetische Tliatig- 

keit, welche ja im Jahre 1360 bereits im Wesentlichen ab- 

geschlossen war, hat allerdings die Bekanntschaft mit Homer 

nicht auszuiiben vermocht, sondern nur seiner gelehrten Schrift- 

stellerei ist sie noch forderlich gewesen. Ware Boccaccio in 

seinen Jugendjahren mit Homer und namentlich mit dem wirk- 

lichen, griechischen Homer bekannt geworden, so wiirde damit 

ohne Zweifel nicht bloss seinen dichterischen, sondern auch 

seinen humanistischen Bestrebungen eine grossere Vertiefung 
gegeben und ein weiterer Horizont erschlossen worden sein, 

und moglicherweise ware in Folge dessen die ganze Renais- 

sancebildung in etwas andere, mehr hellenische Bahnen ge- 

ibid. XV, 7: Nonne ego fui, qui Leontium Pilatum a Venetiis occiduam 

Babylonem quaerentera a longa peregrinatione meis flexi consiliis, in patria 

tenui? qui ilium in propriam domum suscepi et diu bospitem babui et 

maximo labore meo curavi, ut inter doctores florentini studii susciperetur, 

ei ex publico mercede apposita? Fui equidem ipse insuper, qui primus 

meis sumptibus Homeri libros quosdam graecos in Etruriam revocavi, ex 

qua multis ante saeculis abierant non redituri. Nec in Etruriam tantum, 

sed in patriam deduxi. Ipse ego fui, qui primus ex Latinis a Leontio 

Pilato in private Iliadem audivi. Ipse insuper fui, qui ut legerentur publice 

libri Homeri operates sum. Et esto non satis plane perceperim, percepi 

tamen quantum potui, nec dubium, si permansisset bomo ille vagus diutius 

penes nos, quia plenius percepissem. Sed quantulumcunque ex multis 

didicerim, nonnullos tamen (soil. Homeri libros) praeceptoris demonstratione 

crebra integre intellexi. — Vervollstandigt werden Boccaccio’s Angaben 

iiber Pilatus durcb diejenigen Petrarca’s Ep. Sen. HI, 6, V, 1, 2 und 3, 

VI, 1 und 2. 

0 Ueber die Bescbaffenbeit desselben werden wir im siebenten Capitel 

ausfiibrlicber zu sprecben Gelegenbeit finden. 
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lenkt worden unci vor der einseitigen Romanisivung bewahrt 
geblieben. — — 

Wir haben nun das merkwurdigste Ereigniss in dem Leben 

Boccaccio’s zu besprechen, ein Ereigniss, das uns recht lebendig 

vergegenwartigt, in wie hohem Grade die Zeit der beginnenden 

Renaissance eine Zeit des Ueberganges war, in welcher der 

allmahlich sich bildende Boden inoderner Anschauungen und 

Culturfornien noch fortwabrend von der Gefahr eines Riick- 

sturzes in das Mittelalter bedroht ward. Genau genommen, 

hat freilich dieser Zustand auch spater fortgedauert und es 

liaben wahrend d-er ganzen Renaissancezeit noch periodisch 

wiederkehrende, inehr oder minder heftige Eruptionen, urn so 

zu sagen, des Mittelalters stattgefunden, welche die Entwicke- 

lung der Renaissancebildung zuriickdrangten Oder doch hemm- 

ten und mit freindartigen Elementen triibten — man denke 

z. B. an Savonarola’s Auftreten! Ja, auch die sogenannte 

Gegenreformation und in gewissem Sinne sogar die Reformation, 

namentlich in der orthodox-asketischen Gestaltung, welche sie 

nach der Mitte des 16. Jahrhunderts annahm, darf man als 

Eruptionen des Mittelalters oder, wenn man einen andern 

Ausdruck vorzieht, als Riickstromungen in das Mittelalter 

bezeichnen. Und wenn man, wozu man vollberechtigt ist, 

glaubt, dass die Renaissancebewegung noch gegenwartig nicht 

abgeschlossen sei, so wird man auch jetzt noch den Kampf 

zwischen Renaissance und Mittelalter nicht fiir endgultig ab¬ 

geschlossen erachten, ja nicht einmal mit apodiktischer Be- 

stimmtheit voraussagen diirfen, nach welcher Seite hin die ein- 

stige Entscheidung sich neigen werde. Jeder Culturprocess setzt 

sich eben zusammen aus Action und Reaction, und von jeher 

ist der Streit der Vater aller Dinge gewesen und wird es 

bleiben, so lange eine endliche Welt besteht. Ein Thor ist, 

wer auf den Eintritt des ewigen Friedens hofft — nicht 

Menschen, hohere Wesen nur vermdgen sich seiner zu er- 

freuenl — 
Am 29. Mai 1361 starb zu Siena, fiinfzig Jahre alt, der 

Karthausermonch Pietro de’ Petroni, der durch die Strenge 
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seines Lebenswandels und die glaubenseifrige Exaltation seines 

Wesens den Ruf der Heiligkeit sich erworben und sich wol 

aiich selbst in demuthsvoller Eitelkeit fiir ein auserwMtes 

Gefass Gottes gehalten hatte ^). Vierzehn Tage vor seinem Tode 

verfiel er in Verziickungen und hatte wunderbare Gesichte, in 

denen er in das Jenseits versetzt ward und dort des Himmels 

Seeligkeit und der Hdlle Qualen schaute^). In einem solchen 

Gesichte ward ihm, wie er glaubte, von Christus der Auftrag 

ertheilt, eine Anzahl bedeutender Manner, unter diesen aueh 

Boccaccio, zur Busse und zur Umkehr von ihrem wirklich oder 

vermeintlich unsittlichen Lebenswandel zu ermahnen. Er 

selbst konnte diesem Auftrage nicht mehr Folge leisten, aber 

er betraute mit dessen Ausfuhrung seinen Schuler und Ordens- 

bruder Gioachino Ciani, der denn auch, sobald sein Meister 

geschieden, die Erfullung der iibertragenen Pflicht sich ange- 
legen sein Hess. 

So kam — vermuthlich im Juni dieses Jahres 1361-*) — 

der sieneser Monch nach Florenz zu Boccaccio. Es muss ein 
merkwiirdiger Augenblick gewesen sein, als beide Manner, der 

Dichter des heiteren Decamerone und der diistere Buss- 

prediger, sich gegeniiber standen. Es waren zwei verschiedene 

Zeitalter und Culturformen, welche in diesen beiden Mannern 

einander sich begegneten: das asketische Mittelalter trat zur 
lebensfrohen Renaissance und suchte diese zur Selbstvernich- 

tung zu bewegen; was jetzt zwischen zwei Individuen verhan- 

Das Leben dieses jedenfalls merkwiirdigen Mannes beschrieb in 

italienischer Sprache sein Zeitgenosse und Freund Johannes Columbinus. 

Diese Vita wurde spater (im 16. Jahrh.) von Bartholomaeus in zierliches 

Latein ubertragen und ist in dieser Redaction in die Acta Sanctorum der 

Bollandisten aufgenommen worden (29. Mai, t. VII, p. 186—232). Die 

Schrift ist in sachlicher wie sprachlicher Hinsicht interessant, auch schon 

um deswillen, weil ihr mittelalterlich asketischer Inhalt zu ihrem verhalt- 

nissmassig eleganten Renaissancelatein in wunderlichem Contraste steht. 

Fast scheint es, als seien diese Visionen aus verworrenen Remini- 

scenzen an Dante’s Divina Commedia entstanden. 

Man darf wol acnehmen, dass Ciani seine Wanderung sehr bald 

nach Pietro’s Tod an trat, denn ein langeres Zogern wiirde seinem Glaubens- 

eifer als slindlich erschienen sein. 
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delt ward, das sollte in der Folge das Dasein der kommenden 

Geschlechter auf lange Jahrhunderte hinaus kampfend er- 
fullen. 

Ciani trug zunachst Sorge, sich als den Abgesandten eines 

gottbegnadeten und mit hbherem Wissen erleuchteten Mannes 

zu beglaubigen, indem er darlegte, wie Boccaccio’s geheimste 

Gedanken, die er nie einem Menschen anvertraut, durch gott- 

liche Eingebung Pietro offenbart worden seien, und sodann 

ermahnte er den Dichter in flammender Rede^), seinem Gott 

missfalligen Lebenswandel, besonders aber seinem unsittlichen 

Dichten, durch welches er seine Mitmenschen zur Sinnenlust 

reize, zu entsagen, in sich zu gehen und Busse zu thun, sonst 

werde er schneller, als er denke, dem Tode verfallen und im 

Jenseits die Strafe erleiden, die dort des unbussfertigen Sun¬ 

ders harrt. 

Boccaccio ward auf das Tiefste erschiittert. Und in .der 

That war ja das Begebniss wunderbar genug: ein Mbnch in 

einer fremden Stadt, mit dem er nie verkehrt und den er nie 

gesehen, hatte um das Geheimniss seines innersten Denkens 

gewusst, und, um ihn an sein Seelenheil mahnen zu lassen, 

sterbend einen Boten an ihn abgesandt, und dieser Bote hatte 

mit der ganzen Gluth und Kraft wahrer Ueberzeugung zu ihm 

gesprochen. Auch ein Unglaubiger hatte durch das Geschehene 

bekehrt werden konnen. Boccaccio aber war kein Unglaubiger 

so viel er auch iiber verschmitzte Mbnche und verliebte Pfaifen 

gespottet. Wohl war er in friiheren Jahren, so scheint es 

wenigstens, religids indifferent gewesen, aber in wirklichen 

Unglauben war er nie verfallen, Zweifel an des katholischen 

Christenthums Lehren hatte er nie gehegt^). Ja, es scheint 
* 

vielmehr, als habe er zeitweilig asketische Anwandelungen ge- 

habt. Darauf deutet z. B. die Lobpreisung der heiligen Jung¬ 

frau im Corbaccio , welche allerdings in dem schmutzigen 

1) Man sehe diese Rede in den A A. SS. t. VII, p. 228 ff. 

Ygl. oben S. 189. 

p. 196 f. ed. Moutier. 
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Buche sich seltsam genug ausnimnit und fast wie Spott er- 

scheinen kann, nichtsdestoweniger aber ganz aufrichtig gemeint 

ist. Boccaccio war eben auch, wie Petrarca, nur freilich in 

geringerem Grade, ein Uebergangsmensch, um diesen etwas ge- 

wagten Ausdruck zu brauchen, auch er stand, obwol vielfach 

nach Weise moderner Menschen fiihlend und empfindend, doch 

fiir seine Person in mancher Beziehung noch auf dem Boden 

mittelalterlicher Anschauungs- und Denkweise, und so war er 

denn auch fiir mittelalterliche Glaubigkeit durchaus empfang- 

lich. Es erklart sich demnach, dass die wie aus dem Jenseits 

an ihn gelangende Botschaft Ciani’s einen gewaltigen Eindruck 

auf ihn machte und ihn in eine wirklich reuvolle und buss- 

fertige Stimmung versetzte. Auch hatte er ja, wenn er sich 

schon von schweren Siinden frei wissen durfte, wirklich Man- 

ches auf dem Gewissen, was ihn mit Recht fiir sein Seelenheil 

besorgt machen konnte. Denn bei einer einigermaassen auf- 

richtigen Selbstpriifung musste er sich eingestehen, dass er in 

seiner schriftstellerischen Thatigkeit sich nicht immer von sitt- 

lichen Grundsatzen habe leiten lassen, sondern gar manche Dinge 

geschrieben habe, welche, weil frivol oder boshaft, besser un- 

geschrieben geblieben wton. Wie mag er jetzt vor allem die 

Abfassung des Corbaccio beklagt haben! Aber auch sonst 

durfte er wol Manches von dem, was er gethan oder unter- 
lassen, bereuen, wenn er nachtraglich den Maassstab christ- 

licher Moral daran anlegte, so z. B. Thatsache, dass er der 
Vater mehrerer ausser der Ehe geborener Kinder geworden 
war ^). 

In der ersten Zerknirschung beschloss Boccaccio sich 

fortan ausschliesslich religiosen Uebungen zu widmen, aller 

poetischen Thatigkeit zu entsagen und sogar, um jeder littera- 

rischen Versuchung entriickt zu sein, sich seiner Bibliothek 

zu entaussern. Er unterrichtete Petrarca von dem, was ge- 

Vgl. Eel. XII und die Epistel an Petrarca „Ut te viderem“, wo 

Boccaccio (p. 126 b. Corazz.) seine damals bereits verstorbene Tochter mit 
Petrarca’s Enkelin Eletta vergleicbt. 
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schehen war und noch gescheheu sollte, und erbat sich seinen 

Rath. Der Freund antwortete am 28. Mai [1362] von Padua 

aus mit einem langen Briefe (Ep. Sen. I, 5), welcher gleich 

sehr von gesundem Menschenverstande wie von wahrer 

Frbmmigkeit zeugt. Dem je alter er wurde, desto mehr zum 

Mysticisinus sich hinneigenden Verfasser des Tractates „Ueber 

die Musse der Monche“ und so mancher andern erbaulichen 

Schrift mochte es gar nicht leicht ankommen, iiber Ciani’s 

Warnung und Prophezeihung unbefangen zu urtheilen, und schwer- 

lich ware er, wenn es um seine eigene Person sich gehandelt 

hatte ^), dessen fahig gewesen; da es aber des Freundes Sache 

gait, vermochte er es. Er bestritt in seinein Sclireiben aller- 

dings die Mbglichkeit, dass ein Sterbender weissagen und gott- 

licher Offenbarungen theilhaft werden kbnne, keineswegs, son- 

dern fiihrte vielmehr selbst Beispiele dafiir, dass Solches wirk- 

lich gescheheu, aus lateinischen Autoren an, aber er machte 

doch darauf aufinerksam, wie hilufig bei solchen Dingen 

Tauschung und Betrug obwalten, und wie daher Boccaccio 

auch Pietro’s von Ciani verkUndete Mahnung und Weissagung 

nicht ohne Weiteres fiir von Gott eingegeben halten diirfe. 

Uebrigens sei ja, bemerkte er, die Verkiindigung der Nahe 

des Todes in Wahrheit gar keine Weissagung, denn der Tod 

sei bekanntlich einem Jeden immer nahe und konne jeden Augen- 

blick erfolgen, zumal bei einem in Jahren bereits vorgeriickten 

Menschen. Dies allgemein menschliche Loos miisse man, weil 

unabanderlich, eben ertragen, ohne daruber in Triibsinn zu 

verfallen. Niitzlich und heilsam sei es ja gewiss, wenn Boc¬ 

caccio fortan eines ernsteren Lebenswandels und grbsserer 

Frommigkeit sich befleissigen wolle, aber deshalb sei es nicht 

Streng genommen konnte man allerdings behaupten, dass Petrarca 

an der Ciani-Angelegenbeit aucb personlicb betheiligt war. Denn auch ihm 

war der Besuch und die Bussmahnung des Monches in Aussicht gestellt 

worden, da indessen derselbe bis zum 28. Mai 1362 nicht gekommen war, 

obwol die Reise von Florenz nach Padua nicht eben weit gewesen ware, 

so durfte Petrarca wol mit gutem Grunde erwarten, dass er verschont 

bleiben wiirde, wie denn auch gescheheu ist. 
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nothwendig, dass er, der im Dichten ergraut sei, nun auf ein- 

mal der Poesie entsage, denn diese und die Frommigkeit seien 

keineswegs mit einander unvertraglich. — Petrarca’s theil- 
nahmsvolle und verstandige Bemerkungen mussten auf Boc¬ 

caccio um so grosseren Eindruck machen, als er ja Petrarca’s 

streng kirchliche Glaubigkeit kannte und also voraussetzen 

durfte, dass dieser nichts gesagt habe, was nicht kirchlich 

vollig correct sei. Auch eigene ruhigere Erwagung der Sach- 

lage moc^te ihn veranlassen, den in der ersten Aufregung ge- 

fassten Entschluss wesentlich zu modificiren, so dass er den 
vblligen Bruch mit der eigenen Vergangenheit vermied. Aber 

eine Art Bekehrung vollzog sich dock in ihm. Er wurde ern- 

ster und wandte sein Denken mehr, wie friiher, religiosen 

Dingen zu. Seine Bibliothek behielt er allerdings und seine 

litterarische Thatigkeit setzte er auch fernerhin fort, aber fast 
ausschliesslich nach der gelehrten, humanistischen Richtung hin, 

so dass er seitdem fast ausschliesslich in lateinischer Sprache 

schrieb ^). Nur gelegentlich noch wagte er eine kleine Dich- 

tung in dem Vulgaridiome ^), und was er dann dichtete, war 

von durchaus harmloser, wenn nicht geradezu von erbaulicher 

Beschaffenheit; seine friiheren, novellistischen Werke bereute 

er jetzt verfasst zu haben, er schamte sich ihrer Sittenlosigkeit 
und warnte, wenn sich ihm Gelegenheit bot, vor ihrer Lec¬ 

ture^). Dass er, wie Convertiten immer zu thun pflegen, in 

dieser Selbstverdammung die richtigen Grenzen iiberschritt, 

braucht kaum bemerkt zu werden. Jedenfalls bildet das Jahr 
1361 einen wichtigen Wendepunct in dem Leben Boccaccio’s 

und darf, wenn auch nicht im unbedingtesten Sinne, als das 

Jahr seiner „Bekehrung“ bezeichnet werden. Denn eine Be¬ 

kehrung war es allerdings, die sich in ihm vollzog, wenn auch 

0 Abgesehen freilich von dem Dante-Commentare. 

2) Aus Boccaccio’s spateren Lebensjahren stammen die Novelle „Ur- 

bano“, deren Aecbtbeit grundlos von Borghini angefochten worden ist und 

eine Anzabl lyriscber Gedicbte. 

Man sehe die Epistel „Idibus Septembris“ an Magbinardo de’ 

Cavalcanti (p. 298 b. Corazz.), 

I 
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keine solche, die sein ganzes Wesen umgestaltet und auf vollig 

neue Bahnen gewiesen hatte: das Mittelalter besiegte und 

unterdriickte in ihm die Renaissance nicht, sondern beide 

Culturformen gingen, so zu sagen, einen Compromiss mit ein- 

ander ein, so dass sicb bier, gleichsam vorbildlich, innerhalb 

eines Individuums das vollzog, was spater bei ganzen Vdlkern 
gesehah. 

Unter dem unmittelbaren Eindrueke des unheimlichen 

Besiiches Ciani’s stehend mag Boccaccio wol daran gedacht 

haben, in ein Kloster einzutreten oder dock die Priesterweihe 

sich ertheilen zu lassen. In der That verbreitete sich das 

Gerticht, er sei Karthausermonch geworden, so dass Franco 

Sacchetti, sein Nachfolger auf dem Meisterstuhle der Novelli- 

stik, sogar ein Sonett^) an ihn richtete, in welchem er ilin 

zu diesem frommen Entschlusse begluckwUnschte. Neuere 
Litterarhistoriker, namentlich Manni^) und nach ihm Ruth% 

haben wenigstens behauptet, Boccaccio sei Priester geworden. 

Die Grilnde, welche Manni hieiTilr vorbrachte, sind folgende: 

1. Joseph Maria Suares, Geheimsecretar des Papstes Urban VIII. 

(1623 —1644), fand angeblich bei einer Untersuchung des 

papstlichen Archivs zu Avignon eine Urkunde, durch welche 

Boccaccio als einem unehelich Gebornen der erforderliche Dis- 

pens zum Eintritt in den Priesterstand ertheilt wardD. 2. In 

einer am 19. Marz 1373 ausgestellten Urkunde^) wird von 

dem Bischofe Angelo^) „D. Joannes Boccaccius de Certaldo 

civis et clericus“ mit der Leitung einer Testamentsvoll- 

streckung zu Gunsten kirchlicher Stiftungen betraut, weil er 

(der Bischof) von seiner (Boccaccio’s) Umsicht und Zuverlilssig- 

Abgedruckt z. B. b. Manni, p. 99 f. 

2) p. 34 £ 

Geschichte der ital. Poesie, t. I, p. 581. 

Hieriiber bandelt Manni p. 14, bezweifelt aber selbst die Aecbtheit 

der Urkunde. 
Den Wortlaut derselben gibt Manni p. 15. 

Es ist Angelo de’Ricasoli gemeint, der von 1370 bis 1383 Bischof 

von Florenz war, vgl. Ughelli, Italia Sacra (2a ed. Venetiis 1718), t. Ill, 

p. 155 f. 
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keit (fides) vollig iiberzeugt sei. 3. In seinem lateinischen 

Testamente (p. 428 b. Corazz.) hat Boccaccio bestimmt, dass 

alle seine Bucher mit Ausnahme seines Breviers in den 

Besitz seines Freundes Martino da Signa, Professor der Theo- 
logie im Augustinerkloster Sto Spirito zu Florenz, ubergehen 

sollten (mit mehr Recht ware das gleichfalls im Testamente 

erwahnte Messgewand genannt worden). — Hiergegen ist einzu- 

wenden: 1. die von Suares angeblicli entdeckte Urkunde hat 

ausser ihm Niemand gesehen, sie ist, wenn sie uberhaupt je 

anderswo, als in Suares’ Phantasie existirt hat, vollstandig ver- 

schollen und folglich muss sie ganz ausser Betracht bleiben. 

Sollte sie jemals vorhanden gewesen sein, so lasst sich kiihn 

behaupten, dass sie ein Falsificat grobster Sorte war. Denk- 

bar ist es, dass sie geschmiedet wurde, um durch den vorgeb- 

lichen Beweis seiner unehelichen Geburt den Decameronedichter 
noch im Grabe zu schmahen und seinen vermeintlichen Ein- 

tritt in den Priesterstand, als die Handlung eines von Ge- 

wissensqual gepeinigten Menschen hinzustellen. 2. In Bezug 

auf die zweite Urkunde ist zu bemerken, dass, „clericus“ nicht 

nothwendig einen „Geistlichen“, sondern, wie haufig in der 
mittelalterlichen Latinitat ^ (und wie „ chierico ‘‘ im alteren 

Italienischen), auch einen „Gelehrten“ bezeichnen kann, und 

auf die letztere Bezeichnung hatte ja Boccaccio gewiss alien 
Anspruch Auch ist die Annahme eines Irrthums von Seiten 

des Bischofs nicht geradezu unstatthaft. 3. Die Folgerung, 

dass, wer ein Brevier besitze, Priester sein miisse, ist einfach 

grundlos, denn ein jeder Laie kann sich, ohne irgend wie daran 
von der Kirche behindert zu werden, ein Brevier erwerben 

und dasselbe zu seiner Erbauung lesen. Und was ist ^r- 

klarlicher, als dass der frommgewordene Baccaccio durch die 

b Ygl. Ducange, Gloss, med. et inf. lat., ed. Hendschel, t. II (Parisiis 

1844), p. 393. 

2) Es lasst sich in der That fragen, durch welchen anderen Ausdruck, 

als durch ,clericus‘ der Begriff,Gelehrter, Litterat‘im damaligen juristischen 

Latein hatte wiedergegehen werden sollen; ,vir doctus‘ oder ,vir eruditus‘ 

ware doch zu wenig bestimmt und , vir litteratus ‘ zu ungebrauchlich 

gewesen. 
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regelmassige Lecture des Breviers sich za erbauen gesucht 

hat^). — Gegen die Annahme eines Eintrittes Boccaccio’s in 

den Priesterstand sprechen folgende Thatsachen: 1. das voll- 

standige Schweigen Boccaccio’s selbst und namentlich Petrar- 

ca’s. Es will uns als geradezu undenkbar erscheinen, dass 

Petrarca, der den ihm dock nur oberflachlich bekannten Sacra- 

more di Pommiers zu dem Eintritte in das Karthauserkloster 

in einer eigenen Epistel (Sen. X, 1) theilnehmend begluck- 

wUnschte (vgl. Bd. I, p. 333), die Standesveriinderung seines 

vertrautesten Freundes hatte geschelien lassen, ohne ihm auch 

nur mit einem Worte seine (und zwar, wie nicht zu zweifeln 

steht) beifallige Antheilnahme zu bezeugen. Und wenn man 

annehmen wollte, die betreffende Epistel sei verloren gegangen, 

so wUrde sich sofort geltend machen lassen, dass dock gewiss 

unter den vielen erhaltenen Briefen Petrarca’s an Boccaccio aus 

den Jahren 1361 —1373 sich irgend einmal eine Andeutung 

der wichtigen in Boccaccio’s Verhaltnissen eingetretenen 

Aenderung finden miisste. 2. In den Gottergenealogien — ein 

Werk, welches er erst in seinen letzten Lebensjahren abschloss 

— sagt Boccaccio ausdrucklich , dass er allerdings in seinem 

Alter das Studium der Theologie begonnen, dasselbe aber in 

Kucksicht auf seine bereits zu weit vorgeschrittenen Lebens- 

jahre und auf die Unzulanglichkeit seines Talentes wieder auf- 
gegeben habe. Dies hatte er unmoglich sagen konnen, wenn er 

sich die Priesterweihe hatte ertheilen lassen. 3. Der alteste 

Biograph Boccaccio’s, Filippo Villani, berichtet nicht das Ge- 

ringste uber einen Eintritt Boccaccio’s in den geistlichen Stand 

und wurde doch, so unvollstandig er auch sonst erzahlt, ein 

so wichtiges Ereigniss schwerlich unerwahnt gelassen haben. 

Aus dem Testamente (p. 429 b. Corazz.) geht auch hervor, dass ' 

Boccaccio Messgewander und einzelne Altargerathe besass. Dies deutet 

aber doch wol nur darauf hin, dass er sich zuweilen in seinem Hause die 

Messe lesen liess. — Vgl. unsere Bemerkung am Schlusse des sechsten 
Capitels. 

2) XY, 10 sub fin. Wir haben die wichtige Stelle oben S. 87 f.; Anm. 2 

im Wortlaut mitgetheilt. Baldelli p. 164 hat diese Stelle seltsam miss- 
verstanden. 

Korting, Boccaccio. 18 
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Der Decameronediehter hat also die Metamorphose zum 

Priester nicht an sich vollzogen; er mochte, wenn er uberhaupt 

jemals ernstlich daran gedacht, sehr bald erkannt haben, dass 

seine Individualitat dem geistlichen Stande durchaus wider- 

strebte. Sehr mdglich ist allerdings, aher freilich fehlt uns 

jede Nachrieht daruber, dass er in eine Zwecke der Erbauung 

verfolgende Laienbrtiderschaft eintrat oder dass er, ohne sich 

jedoch irgend wie zu binden, nahere Beziehungen zu einem 

geistlichen Orden — man konnte an den der Karthauser oder 

an den der Augustiner denken — einging. 
Mit der ,Bekehrung‘ schliessen die Mannesjahre Boc¬ 

caccio’s ab und es beginnen die Jahre seines Alters, deren 

Darstellung wir dem folgenden Capitel vorbehalten. 
[Excurs zu Seite 195. Wo hielt sich Markgraf Lud¬ 

wig von Brandenburg und Tyrol zur Zeit der Gesandtschaft 

Boccaccio’s im Jahre 1351/52 auf?] — Wir bemerkten oben, 

dass Boccaccio seine Gesandtschaftsreise zu dem Markgrafen 

Ludwig keinesfalls bis Berlin ausgedehnt habe. Zur naheren 

Begriindung dieser Behauptung sei Eolgendes bemerkt^). Mark¬ 

graf Ludwig hatte im Sommer 1351 erfolgreich gegen die An- 

hanger des vermeintlich oder wirklich falschen Waldemars 

des Askaniers gekampft, der eintretende Spatherbst gebot den 

kriegerischen Unternehmungen ein Ende zu machen, und Lud¬ 

wig begab sich nach Berlin. Hier verweilte er mindestens 

vom 14.—21. December, denn an diesen beiden Tagen hat 
er Urkunden mit dem Ortsdatum Berlin ausgestellt 2). In- 

dessen trotz seiner gegen die Askanier errungenen Erfolge war 

Ludwig der Herrschaft iiber die Mark iiberdrussig, da er es 

Wir entnehmen die folgenden Angaben hauptsachlicb dem Bucbe 

K. F. Kloden’s, Diplomatiscbe Geschicbte des Markgrafen Waldemar. Thl. 4 

(Berlin 1845), p. 96 ff. 
2) Vgl. Kloden, p. 96 und 100. — In den Regesta sive rerum Boi- 

carum autograpba etc. ed. M. de Freyberg, vol. VII (Monaci 1839), p. 226 

wird allerdings eine Urkunde Ludwigs, datirt „ze Bricbsen (Brixen) Sambs- 

tags nacb Nicolai“ (10. December 1351), mitgetbeilt*, da indessen nacb- 

weislicb Ludwig in dieser Zeit sich iiiclit in Tyrol befand, so kann er 

diese Urkunde nicbt personlicb vollzogen haben. 
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nieht vermocht hatte, sich die Liebe seiner dortigen Unter- 

thanen zu erwerben, denn „er war ein stolzer Herr, der den 

Bewohnern der Mark unfreundlich begegnete und ungern unter 

denen war, die er nicht liebte und deren Heiz er nicht zu 

gewinnen verstand“ i). Er beschloss daher, gegen ihm zu ge- 

wahrende Entschadigungen in SUddeutschland seinen Brudern 
Otto und Ludwig dem Romer die Alark abzutreten. Es fand 

eine Zusammenkunft der drei BrUdei' zu Luekow (Luckau) in 
der Niederlausitz statt, und bier wurden am 24. December 

(„an des heiligen Christs abunde ze Wihenachten“) 135] die 

Vertrage abgeschlossen, durch welche'Ludwig der Romer und 

Markgraf Otto die Mark Brandenburg und die Lausitz er- 

hielten, wahrend Ludwig der Aeltere den Antheil der Vorge- 

nannten an Oberbaiern sich abtreten liess ^). Schon am ersten 

Weihnachtstage scheint Markgraf Ludwig Luckau verlassen zu 

haben und weitergezogen zu sein^'), jedenfalls nach seinen 

siiddeutschen Besitzungen, denn im Norden hatte er ja ferner- 

hin nichts mehr zu thun. — Boccaccio kann frUhestens am 

13. December von Florenz abgereist sein, da erst am 12. seine 

Beglaubigungsschreiben ausgestellt wurden. Gesetzt nun, er 
hatte den Markgrafen in Berlin aufsuchen wollen, was'von 

voinheiein nicht wahrscheinlicli ist, so konnte er unmOglicIi 

voi Anfang des neuen Jahres sein Ziel erreichen, sondern 

musste unterwegs erfahren, dass der Markgraf Berlin fUr im- 

mer verlassen habe. Selbstverstandlich musste er dann — 

falls es ihm nicht geniigt haben sollte, mit dem in Tyrol 

weilenden Statthalter und Alter ego des Markgrafen, dem Her¬ 

zog von Teck, zu verhandeln — nach der neuen Residenz 

Ludwigs sich begeben. Welcher Ort dies aber gewesen sei, 

Ihsst sich absplut nicht bestimmen. Man konnte an Innsbruck 

und Munchen denken, von welchen beiden Stadten aus Lud- 

Stenzel, Geschichte des preussischen Staates, t. I (Hamburo- 18S0) 
p. 117. 

2) Der Inhalt der zahlreichen hierauf bezuglichen Urkunden ist mit- 
getheilt in den Regesta Boica t, VII, p. 227 ff. 

Kloden, p. 106. 

18* 
I 
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wig am 14., bezw. 21. April 1352 Urkunden datirte^). Jeden- 
falls aber hielt sich Ludwig in Suddeutschland, bezw. in 

Tyrol auf, also ist Boccaccio auf seiner Beise bbchstens bis 

Suddeutschland (etwa bis Miinchen) gekommen, wir meinen 

indessen, dass er sich damit begniigte, in Tyrol mit dem Her- 

zoge von Teck zu verhandeln. 

Regesta Boica, t. VII, p. 242 f. 
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Die Jahre des Alters. 

im 48. Lebensjahre stand Boccaccio, als er die unheim- 

liche Botschaft des sieneser Karthausennonclies empfing, er 

befand sicb also in einem Alter, welches fUr viele Manner 

noch eine Zeit ungebrochener Kraft und Rlistigkeit des Geistes 

wie des Leibes ist. Der Dichter aber, der Werke geschaffen, 

denen die ewige Jugend beschieden, alterte fruh, vielleicht 

eben, weil er so rastlos geistig thatig gewesen war i), vielleicht 

in Folge der mancherlei Drangsale, welche der Kampf des 

Lebens ihm auferlegt. Schon als er, ein angehender Vierziger, 

um die Hand jener reichen Wittwe freite, welche er spater im 

,Corbaccio‘ so entsetzlich strafte, konnte diese sein an den 

Schlafen bereits ergrautes Haar wenigstens als Vorwand ihrer 

Abweisung brauchen. Und ilbrigens mochte die herbe bei 

dieser Werbung gemachte Erfahrung nicht unwesentlich dazu 

beitragen, ihn vor der Zeit altern zu machen. Hatte er sich 

Die Productivitat Boccaccio’s kann man leicht aus dem Umfange 
seiner Werke ermessen. Die italienischen Schriften allein (abgesehen 
von dem Dante-Commentare) fallen in der Moutier’schen Ausgabe 
17 Bande von je ca. 250 grossen Octavseiten, es warden aber diese Schriften 
mit geringfugigen Ausnahmen vor dem Jahre 1361 wahrend eines ungefahr 
zwanzigjahrigen Zeitraumes (1338—1358) abgefasst. Es ist hierbei zu be- 
denken, dass wenigstens'einige der italienischen Dichtungen, namentlich 
der Decamerone, mit grosser Sorgfalt und folglich auch grossem Zeitauf- 

wande stylistisch ausgefeilt und geglattet sind. 
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aber vielleicht doch noeh aueh spater einen Rest jugendlichen 

Frohmuthes bewahrt, so ward ihm derselbe gewiss durch Ciani’s 

dustere Mahnung und Weissagung geraubt. Mit seiner .Bp.- 

kehrung‘ wurde er vollends zum alten Manne. Die Lust am 

Leben, die heitere Genussfahigkeit, der holde Leichtsinn, dem 

er in fruheren Jahren gehuldigt, — sie waren ihm seitdem 

genommen; sein Denken und Streben wandte sich, wenn nicht 

ausschliesslich, so doch vorwiegend, ernsten religiosen Dingen 

und vor allem der Sorge fiir das Heil seiner Seele zu; seine 

dicliteriscbe Kraft war gebrochen, und was er etwa davon noch 

besass, wagte er nicht mehr zur Schaffung grosserer Werke 

aufzuwenden, es genugte ihm, bin und wieder ein Liedchen zu 

dichten Oder eine harmlose Novellette niederzuschreiben; nur 

fur gelehrt wissenschaftliche Arbeit, bei welcher er nicht zu 

befilrchten hatte, auf sittliche Irrpfade zu gerathen, besass 

er noch Neigung und Fahigkeit, ihr widmete er seine Musse- 

stunden und durch sie blieb er in dauerndem Zusammenhange 

mit weltlichem Leben und Streben, aber es war weit mehr 

eine Arbeit receptiven Sammelns und Anhaufens philologisch- 
historischen Materiales ^), als eines selbstandig productiven 

Schaifens: aus dem Dichter war eben ganz ein Gelehrter ge- 

worden, der sich wohl hiitete, seiner Phantasie die Ziigel 

schiessen zu lassen. 
Kein freundlich ruhiges Alter — wie ein solches z. B. 

Petrarca, wenigstens im Grossen und Ganzen zu Theil wurde 
— war Boccaccio beschieden. Unstat ist er lange Zeit als 

Greis umhergeirrt, von schwerem Siechthum ward er heim- 
gesucht, theuerer Freunde Tod hatte er zu beklagen, und nach 

einigen seiner Briefe^) zu urtheilen, scheint es, als habe er 
^_ I 

Man denke daran, dass die Gottergenealogien, das Werk iiber die 
Berge und Fliisse, die Biicher iiber die beriihmten Manner und Frauen 
sammtlicb, mit Ausnahme einiger vereinzelten Parthien, einen fast register- 
abnlichen Cbarakter tragen und sich zum grossten Theile aus Excerpten 

zusammensetzen. 
Man sehe namentlich den Brief „Idibus Septembris“ (Corazz., p. 295) 

an Magbinardo' de’Cavalcanti und denjenigen an Jacopo Pizzingbe (Corazz., 

p. 189 ff.). 
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zeitweise sogar mit Nahrungssorgen kampfen mussen. Und 

als der Tod ihn endlich den Leiden der Erdenwelt entriss, da 

gesehah es zu einer Zeit, wo er vielleiclit gern nocli langer 

gelebt haben wiirde, um das grosse Werk des Dante-Com- 
inentars zu Ende zu fiihren. 

Gehen wir indessen nach diesen allgemeinen Betrachtungen 

zur Erzahlung der einzelnen Ereignisse selbst liber. 

Noch im Jahre 1361, vermuthlich nicht allzu lange nach 

Ciani’s Besueh und vielleicht in Folge desselben (denn es ist 

recht denkbar, dass Acciaiuoli dem schwermlithig gewordenen 

Freunde durch den Ortswechsel eine wohlthatige Aufheiterung 

zu Theil werden lassen wollte), erhielt Boccaccio von seinem 

alien Gonner Niccola Acciaiuoli eine Einladung, nach Neapel 

zu kommen. Gern leistete er derselben Folge und traf um 

die Mitte des Novembers, von seinem Halbbruder Jacopo be- 

gleitet, in Neapel ein. Jedenfalls hatte er gehofft, dort als 

Gast des machtigen Grossseneschalls ehrenvolle Aufnahme zu 

linden und vergnUgliche Tage zu verleben, denen ahnlich, die 

er einst in seiner Jugendzeit dort genossen hatte. Aber wie 

bitterlich ward er enttauscht! Sei es, dass Acciaiuoli durch 
Regierungssorgen allzu sehr in Anspruch genommen war, als 

dass er um seines Gastes Beherbergung und Bewirthung sich 

liatte kiimmern kbnnen, oder dass er aus irgend welchem Grunde 

gegen Boccaccio verstimmt geworden war und ihn, den er 

selbst eingeladen, nun nicht gern zu Neapel in seiner Nahe 

weilen sah, — jedenfalls wurde Boccaccio iiberaus kiihl auf- 

genommen und in unwiirdigster Weise vernachlassigt. Doch 

horen wir, wie der Dichter selbst in der von uns fur acht ge- 

haltenen^) Epistel an Francesco Nelli sich iiber die Behand- 

lung ausspricht, welche ihm in Neapel zu Theil geworden war : 

„Dein Macen (d. i. Acciaiuoli)^ — sagt er dem Freunde 

— „besitzt edle Stadte und viele Schlbsser, Palaste und Land- 

gilter und iiberdies noch versteckte und liebliche Behausungen, 

um von andern schdnen Dingen gar nicht zu sprechen. Natur- 

') Vgl. oben S. 38 ff. 
») p. 134 ff. 
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lich steht dies Alles zu Deiner Verfugung ^). Unter all’ diesen 

Herrlichkeiten gab es nun und gibt es noch eine kleine Hiitte, 

rings von dichten Nebelwolken eingesclilossen, mit Spinneweben 

und dickem Staube bedeckt, mit ubeln Geriichen erfUllt — 

kurz so widerlich, dass sie auch der grdsste Lump 2) fiir zu 

schlecht gehalten haben wiirde, um darin zu wohnen; sie gleicht 

aufs Haar dem Kielraume eines grossen Schiffes, der ja be- 

kanntlich der Behalter jeglichen Unflathes ist, und deshalb be- 

zeichnete icb sie dir gegeniiber oft als das Schiffsjauchenloch 

(sentina). Diese Hohle wurde mir grossmiithig als mein An- 

theil an der Gluckseligkeit deines Macens iiberwiesen, hierher 

ward' ich nicht wie ein Freund einquartiert, sondern wie ein 

Uebelthater in die Einode verbannt. Noch denke ich gar leb- 

haft daran, wie ich von dieser Prachtwohnung feierlich Besitz 

ergriff! Ich bin gar nicht so vergesslich, wie Du glaubst^).“ 

„Es war um die Mitte des Novembers, Alles war in der 
scharfen Frostluft starr und krumm geworden, und die Pest 

wiithete — da ward mir auf Dein Geheiss ein Bett gegeben, 

das mit Wergkugeln gestopft und jedenfalls eben irgend einem 
Maulthiertreiber weggezogen worden war, dazu bekam ich eine 

halbe und iibelduftende Bettdecke, aber kein Kopfkissen; die 

jammerliche Schlafkammer hatte mehrere Locher in der Wand 

und war fast dem Nordwinde offen: eine solche Lagerstatte 
ward mir altem und kranklichem Manne nebst meinem Bruder 

angewiesen! Gewiss eine hiibsche Sache fiir demand, der auf 

gutem Stroh zu schlafen gewohnt war! 0 die grabesdunkle 
und angstvolle, mir altem Manne triibseligste Nacht, die wir 

beide in diesem Loche zubrachten, werde ich nie vergessen! 

0 Nelli war eine Art Haushofmeister Acciaiuoli’s und hatte als solcher 
fiir Boccaccio’s Beherbergung zu sorgen. 

„ogni uomo quantunque disoiiesto"; wenn Corazzini statt diso- 
nesto umile lesen will, so entspricht das gar nicht der Farbung der 
ganzen Stelle. 

Unsere Uebersetzung macbt auf wortlicbe Treue, die bier durch 
Nicbts geboten erscbien, keinen Ansprucb, sondern will nur Sinn und 
Colorit des Originals mbglicbst anscbaulicb wiedergeben. Einzelne Stellen 
wurden gekiirzt, andere ganz ausgelassen. 
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Und nicht bloss eine Nacht, sondern viele noch klaglichere 

mussten wir erleben. Wie lang warden sie uns! wie schien 

immer der Tag gar nicht kommen zu wollen! welche qualvolle 

Stunden verwachten wir! Wollte Gott, dass man uns wenig- 

stens etwas Schilf oder einige Binsen, wenn nun einmal keine 

bessere Streu aufgetrieben werden konnte, zum Daraufliegen* 

gegeben hatte! — 0 wie liebenswiirdig und freundlich wurde 

ich aufgenommen! So nahmen einst die Rdmer den Perseus 

zu Alba und den Syphax zu Tibur auf. Du, der Du ja fUr 

Alles Augen hast, erinnertest Du Dich denn gar nicht, wie mein 

Zimmerchen und mein Bett zu Hause ausgestattet siiid und 

wie sehr deren Einrichtung von dem absticht, was Du mir an- 

botest? Oder glaubten Deine Diener vielleicht, dass ich, wie 

es einst mit der beruhmten Troerkonigin Hekuba geschehen 

sein soli, in einen Hund verwandelt worden sei? Gott sei 

Dank! ich hin noch ein Mensch, und wenn ich auf Misthaufen 

und in schmutzigen Localitilten zu wohnen gewunscht hatte, 

so wiirde ich sie in reicher Fiille auch zu Hause gefunden 

haben, Ich hatte aber gar keine Sehnsucht darnach, und am 

allerwenigsten hatte ich nothig, die beschwerliche Reise nach 

Neapel zu machen, um in einem ,Sehiffsjauchenloch‘ zu wohnen. 

Doch was? Zu diesem Schiffsjauchenloche und dem herrlichen 

Bette kommt nun noch die Hausordnung der Mahlzeiten, die 

glanzende Zuriistung derselben und die liebenswurdige Gesell- 

schaft der dazu geladenen Gaste. Wenn ich nun dariiber 

schreiben will, geschieht es nicht, um Dir etwas Neues zu 

sagen, sondern nur, damit Du Dich ein wenig sehamst^).“ 

„Wer in diesen von vergoldetem Gebalk gestiitzten und* 

mit schimmerndem Elfenbein geschmiickten Kdnigspalast ein- 

Hier ein Wort iiber das Motiv, durcli welches Acciaiuoli veranlasst 
werden konnte, Boccaccio so unwiirdig zu behandeln. Ojffenbar hatte er — 
wie aus dem Folgenden hervorgehen wird — den Dichter aufgefordert, 
sein Biograph oder richtiger Panegyrist zu werden, und dieser, jedenfalls 
schon mit einer Voreingenommenheit gegen Acciaiuoli nach Neapel kommend, 
hatte sich dessen geweigert. Dafur sollte er nun gestraft werden. Kleinlich 
genug war gewiss Acciaiuoli’s Handlungsweise, aber Boccaccio hatte sie 
voraussehen und sich ihr entziehen kbnnen. 
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trat, der erblickte zunachst ein Thonlampchen, in welchem eine 

einzige halberloschene Flamme, von einem Tropfchen Oel ge- 

nahrt, bestandig einen traurigen Kampf urn ihr Dasein kampfte. 

Auf der andern Seite befand sich ein kleines Tischchen, dariiber 

war ein grobes und schmutziges Tuch gedeckt, das entweder 
• ein Hund Oder der Zahn der Zeit zernagt hatte, darauf stan- 

den einige trub angelaufene Glaser. Unter dem Tische stand 

statt der Bank ein holzerner Scheme!, dem ein Bein fehlte; ich 

glaube indessen, dass er mit Absicht so construirt war, damit 

diejenigen, die beim leckeren Mahle darauf sassen, nicht allzu 

behaglich entschlummern konnten. Auf dem Heerde brannte 

kein Feuer, statt an diesem musste man si eh am Kiichen- 

rauche und am Dunste der Speisen warmen. Ich will, wenn 

Du es verlangst, gern glauben, dass die agyptische Kleopatra 

mit ihrem Antonius in einem solchen Hause wohnte und an 
solchen Tischen sass.“ 

„Als Gesellschaft kamen zu mir von allenthalben gar edle 
Herren, namlich Schlemmer und Fresser, Speichellecker, Maul- 

thiertreiber, halbwiichsige Burschen, Koche und Kiichenjungen, 

dazu die Hofhunde und die Hausmause, die trefflichen Benager 

der Ueberbleibsel der Mahlzeiten. Diese Geschopfe rannten 
bin und her und erfullten das ganze Haus mit stiermassigem 

Gebriille. Am widerlichsten fur meine Augen und fur meine 

Nase aber war, dass sie die Wasserkriige und Weingefasse 
tiberall hinschleppten und zuweilen auch einige zerbrachen, so 

dass dann der defecte Fussboden durchnasst ward, der Staub 
und der Wein zu dickem Schlamme zusammengetreten wurde 

• und in Folge dessen ekler Geruch den ganzen Baum erfiillte. 

0 wie oft bin ich dadurch nicht bloss zu Debelkeiten, sondern 

selbst zum Erbrechen gereizt worden! Der Prafect des Kdnigs- 
hauses aber geht schmutzig und unsauber einher in einer Ge- 

wandung, die in voller Harmonie mit dem Hause steht, seine 

Augen thranen von dem Rauche, in der Hand tragt er einige 

Lichtstumpfe, mit heiserer Stimme und mit dem Stabe gibt er 

das Zeichen zur Schlacht und gebietet, dass diejenigen zu 
Tische gehen, welche hier zu speisen verdammt sind.“ 
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„Als der geehrteste Gast des Schiffsjauchenloches hatte 

ich meinen Platz an der ersten Tafel, aber mir gegeniiber 

setzte sich, ohne eine Weisung abzuwarten, ein schmutziger 

und wilder Haufen anderer Gaste nieder, wie es sich gerade 

traf. Jeder machte es sich, hungrig wie er war, an der Krippe 

mbglichst bequem. Wider meinen Willen musste ich oftmals 

meine Tischgenossen anschauen und erblickte da Menschen 

mit angefeuchteten Nasen, bleichen Wangen und triefenden 

Augen, eine immer hustende und spuckende Gesellschaft. Es 

war auch gar kein Wunder, wenn diese Leute immer erkiiltet 

waren: hatten sie doch nur fadenscheinige und abgerissene 

Rbckchen auf dem Leibe und mussten barfuss laufen. Wie 

die wilden Thiere aber verschlangen diese ausgehungerten 

Menschen die vor sie hingesetzten Speisen. Was soli ich von 

den Gefassen sagen, in denen die Speisen dampften? dass sie 

denen des grossen Antiochus, des Konigs von Asien und Syrien 

glichen ? Ein Anderer, von falschem Geriichte getauscht, wiirde 

das vielleicht glauben. Dich aber kann ich nicht betrtigen, 

da Du ja die ganze Ausstattung besorgt hattest. Sie waren von 

Thon, was ich gar nicht tadeln will in Anbetracht dessen, dass 

einst so ehrenwerthe Manner wie Curius und Fabricius auch 

solche benutzten; aber sie waren schmutzig und, wie ich oft 

vermuthete, aus Barbierladen gestohlen, wenigstens brauchen 

die Barbiere in Keapel ganz ahnliche als Behalter fiir verdor- 

benes Blut. Einzelne hblzerne gab es allerdings auch darunter, 

diese waren schwarz angelaufen und feueht und hatten noch 

die Fettsauce und den Fettgeschmack vom vorigen Tage an ihren 

Wanden kleben. Ich bin oft auf den Gedanken gekommen, 

dass dies auf Deine ausdriickliche Anordnung so eingerichtet 

sei, damit das in die Schusseln gelegte Fleisch nicht unschmack- 

haft werde. Du wirst vielleicht sagen: ,Wenn Du weisst, dass 

ich es wusste, warum schreibst Du es mir da?‘ Beim Her¬ 

cules! Aus keinem anderen Grunde, als damit Du merkst, 

dass auch ich gemerkt habe, dass ich mich keineswegs in einem 

eleganten Lustschlosse befand^).“ 

„— che quello che quivi era non era di Malfa“, wozu Corazzini 
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„Zu den kostlichen Mahlzeiten wurden etwa folgende Dinge 

zugeriistet. Zunachst Kinder, die an Altersschwache oder 

Ueberarbeitung oder Krankheit gestorben waren. Viele sagten, 

dass Du solche Thiere von weit und breit her sorglich zusammen- 

treiben liessest, aber das konnte ich nicht recht glauben, da 

ich ja wusste, wie gierig Du friiher auf Leckereien warst. 

Dann gab es etwa frisch geborene Ferkel oder alte Tauben, 

die den Gasten entweder verbrannt oder halbgekocht vorgesetzt 

wurden, weil sie, nach Konig Roberts Autoritat, in diesem Zu- 

stande eine besonders kraftige Nahrung sind. Freilich Aesculap 

und Apollo Oder auch Hippokrates und Galen diirften derartige 

untherapeutische Speisen nicht sonderlich empfehlen, besonders 

zur Zeit einer Pest. 0 welch’ delicates Mahl! Damit man 

aber Deinen Haushalt noch besser kennen lernt, muss ich noch 

sagen, dass je zwei von den Gasten an der ersten Tafel drei 

lauwarme Kastanien vorgesetzt erhielten. Noch habe ich auch 

die Kleinigkeiten nicht erwahnt: ganz winzige, in stinkendem 

Oele gekochte Fischlein, mit denen wir an den Fastentagen 

abgespeist wurden. Aber als Trost fur alle diese Delicatessen 

wui’den ungepflegte oder faulige oder essigsaure Weine vor¬ 

gesetzt, mit denen man nicht einmal dann, wenn man vieles 

Wasser hinzugoss, auch nur den Durst zu loschen vermochte. 

Ich wiirde nie geglaubt haben, dass Du so etwas geschehen 

liessest, wenn Du mit uns gespeist hattest, d-enn ich erinnere 

mich recht wohl, mit welcher Sorgfalt Du immer die besten 

Weine aufzutreiben pflegtest; aber Du, klug und weise, wie 

immer, verliessest uns ungliickliche Menge und stiegst nach 

Monte Casino hinauf oder begabst Dich an die kdnigliche Tafel 

Oder schmuggeltest Dich bei deinem Macen ein, wo Dir dann 

freilich bessere Kissen, als uns, in silbernen Gefassen vorgesetzt 

wurden und wo Du die delicatesten Weine schlurftest. — So 

furstlich und Deines grossen Macens wiirdig ward ich be- 

wirthet und so wurde mir ganz und voll das Versprechen er- 

fiillt, dass ich gliickliche Tage verleben sollte!“ 

richtig bemerkt: „Malfa, casa di piacere di gramsiniscalco Acciaiuoli, come 
si a da Matteo Palmieri nella vita di lui, a p. 106 (Firenze 1588)“. 
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„ Vielleicht wirst Du sagen: was verlangtest Du denn eigent- 

lieh? WusstestDu denn nicht, wieesan einem vornehmenHofeher- 

geht? was fur die Anderen gut genug war, musste das nicht auch 

Dirgeniigen? Ganz vortrefflich sprichstDuda, jaganzsalbungsvoll 

und erfiillt von zartlicher Freundschaft. Ich kannte allerdings von 

meiner Jugend her das Treiben und die Lebensw^eise der Hof- 

bediensteten, aber ich glaubte, nicht dazu eingeladen worden 

zu sein, um praktische Studien dariiber zu machen, sondern 

um an dein Gliicke Deines Macens theiizunehmen, und in meinem 

Briefe, den ich meiner Ankunft vorausgehen liess, verwahrte 

ich mich ausdrlicklich dagegen, als ein Hofbediensteter be- 

handelt zu werden. Warum, wenn Dein Macen Solches im 

Sinne hatte, verbat man sich nicht lieber ineinen Besuch? 

Nichtsdestoweniger war ich nicht so anspruchsvoll, wie Du 

denkst, denn wenn ich auch nach Deinem Urtheile ein ,Glas- 

mann‘ bin, so bin ich doch kein Schlemmer Oder Prasser oder 

ein durch grossen Luxus verweichlichter Mensch. Ich wurde 

nicht von Dir verlangt haben, michWeine von Tyrus oder vom 

Pontus Oder auch nur solche vom Cap Misenum oder aus den 

Abruzzen oder aus der Lombardei schliirfen zu lassen. Auch 

wiirde ich nicht Geflugel aus Kolchis oder Ortygia, keine 

Fasanen oder rothen Rebhuhner, keine Kalbchen oder Bockchen 

aus Sorrent, kein kalydonisches von Meleager erlegtes Wild- 

schwein, keine Plattfische aus dem adriatischen Meere, keine 

von weit hergeholten Goldkarpfen und Austern, keine Aepfel 

aus Hesperien — kurzum keine fiirstlichen Leckerbissen von 

Dir verlangt haben; auch nicht die Daunenbetten des Sarda- 

napal oder die Kissen der Konigin Dido oder das purpurge- 

schmiickte Bett und das goldene Haus des Kaisers Nero; 

ebenso wenig sehnte ich mich darnach, von Schmeichlern und 

Citherspielern und Dienern mit gelocktem Haare und vorneh- 

men Herren umgeben zu sein. Diese Freuden uberlasse ich 

gern Deinem grossen Macen und denjenigen, die immer nur 

ftir ihre Kehle iippig zu sorgen pflegen. Was ich gewiinscht 

und oft verlangt habe, das war ein stilles, vom Barmen ge- 

meirier und zankischer Menschen entferntes Hauschen, ein mit 
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saubern und anstandig aussehenden Tlichern bedeckter Tisch, 

einfach burgerliche, aber reinlich zubereitete Kost und klaren, 

ordentlich gepflegten Landwein in einem gereinigten Gefasse, 

ausserdem endlich ein Bett, wie ich es nach meinem Stande 

verlangen kann, in einem sauberen Zimmer. Ich glaube, das 

waren keine zu kostspieligen und anspruchsvollen Forderungen.“ 

„Wenn Du es noch nicht weisst, mein Freund, so will ich 

es Dir sagen: ich habe von meiner Kindheit an bis zu meinen 

mannlichen Jahren in Neapel gelebt und verkehrte in dieser 

Zeit mit gleichaltrigen, vornehmen jungen Leuten, welche trotz 

ihrer Vornehmheit sich gar nicht schamten, in mein Haus ein- 

zutreten, und mich zu besuchen. Sie sahen, dass ich als ein 

Mensch und nicht wie ein Thier und so comfortabel lebte, wie 

wir Florentine!- es nun einmal gewohnt sind; sie sahen auch, 

dass meine Wohnung und mein Haushalt nach Maassgabe meines 

Vermogens recht gut ausgestattet waren. Noch leben viele 

von ihnen, die inzwischen, mit mir alt geworden, zu hohen 

Wilrden emporgestiegen sind. Bei meinem letzten Besuche 

aber wiinschte ich es zu vermeiden, dass sie, die alte Freund- 

schaft fortsetzend, zu mir kamen, damit sie mich nicht nach 

Weise eines Thieres im Schmutze leben sahen und dachten, 

dass das geschehe, well ich ein verkommener, nichtsnutziger 

Mensch sei. Du wirst vielleicht sagen: das ist ein ganz 
weibisches Gerede, das fur einen Gelehrten gar nicht passt. 

Ich bekenne, dass die Frauen comfortabel und die rohen Thiere 
rob zu leben pflegen. In alien Dingen gibt es ein gewisses 

Maass. Ich sehe ubrigens, dass recht bedeutende Manner sich 

diejenigen Genusse vergonnen, die ich fiir mich in Anspruch 

nehme, z. B. der grossten und hervorragendesten einer, mein 

Silvanus (d. i. Petrarca), dessen Fussspuren ich, soweit ich 

vermag, in aller Bescheidenheit folge. Wenn Du den ver- 

dammst, so wird es mich wenig kummern, wenn Du auch mich 
verdammst.“ 

„Da mir die oft gegebenen Versprechungen nicht erfullt 
wurden und ich die mir gebotenen Genusse nicht immer zu 
ertragen vermochte, so war ich gezwungen, die Grossmuth des 
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edeln Jiinglings, unseres Mitbilrgers Maghinardo de’ Cavalcanti, 

in Anspruch zu nehmen, und oftmals wurde ich, wenn ich mein 

Schiffsjauchenloch verlassen, von ihm freundlich empfangen, 

bewirthet und beherbergt. Und ich zweifle nicht, dass — 

nachst der gottlichen Gnade — ich es seiner Gastfreundschaft zu 

verdanken habe, wenn ich noch fernerhin leben und gesund 

sein werde. Auch mein Bruder, obwol der nicht eben verwohnt 

ist, konnte es in unserm ekelhaften Quartiere niclit aushalten 

und ging in ein Gasthaus, aus dem er sich nicht wieder heraus- 

locken liess. So erleichterte ich Deinem Macen die Last 

meines Unterhaltes. Dein hochherziger Macen aber, wie von 

hochherzigen Unternehmungen ganz in Anspruch genommen, 

stellte sich, als wenn er Nichts davon gewahr wlirde, und noch 

viel blinder stelltest Du Dich an. — Aber es bleiben mir noch 

ebenso triibselige Dinge zu erzahlen ubrig^).“ 

„Nachdem ich wenige Tage bei meinem jungen Freunde 

mich erholt, wurde ich durch Briefe und Botschaften von 

Deinem Macen besturmt, dass ich ,zur Erholung‘ sammt 

meinen Biichern auf seinen Landsitz Tripergoli kommen sollte. 

Ich gehorchte zu meinem Ungliicke. Denn dort angelangt 

wurde ich in einem feuchten Zimmer einquartiert, wo ich ein 

klagliches Bett, kaum fiir einen Hund gut genug, vorfand. 

Dein Macen besuchte einmal selbst das Zimmer, von dem er 

viel gehbrt haben mochte, und betrachtete auch das Bett, aber 

ohne irgend etwas zu sagen Oder andern zu lassen. Ich aber 

konnte das Bett nie ansehen, ohne Thranen des Zornes und 

der Schaam zu vergiessen, und wenn, angelockt von meinem 

litterarischen Rule, Besucher zu mir kamen, hatte ich vor Be- 

schamung in den Boden versinken mogen. Da erbarmte sich 

Gott meiner. Ein junger Freund aus Neapel besuchte mich; 

als er meine hiindische Lagerstatte sah, stiess er tausend 

Fliiche gegen Dich und Deinen Macen aus, setzte sich auf sein 

Ross, sprengte nach Pozzuoli und liess mir von dort aus seiner 

Wohnung ein prachtiges Bett senden. — Spater liess Dein 

’) Von bier ab geben wir, urn nicbt zu ermiiden, den Text des 
Originals in der Uebersetzung nur auszugsweise wieder. 
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Macen die weiblichen Mitglieder seiner Familie vom Lande 

nach der Stadt zuriickkehren. Alles wurde fortgesehafft, selbst 
aller Hausrath bis auf einen Holzstuhl und einen Wasserkrug. 

Nur mich mit meinen Buchern und meinem Burschen liess man 

zuruck, ohne mir selbst die zum Leben nothwendigsten Dinge 
Oder auch nur einen guten Rath zu geben, im Orte aber gab 

es kein Gasthaus und man konnte nichts kaufen. So sab ich 

mich zu unfreiwilligem Fasten verdammt und wurde der Spott 

der Leute, Endlich nach zwei Tagen kamen Deine Diener, 

urn meine Sachen abzuholen und sie, wenn ich es gewollt hatte, 

wieder in das von Deinem Macen mir angewiesene Schmutz- 

loch zu bringen; ich aber zog es vor, bei einem meiner 

Freunde, einem Kaufmanne — denn mein Maghinardo war ver- 

reist — Quartier zu nehmen, und Dein grossmuthiger Macen 

liess mich, ohne irgend welche Notiz davon zu nehmen, funfzig 
Tage lang, d. h. bis zu meiner Abreise, so wohnen.“ 

Es mag sein oder es ist vielmehr kaum zu bezweifeln, 

dass die drastische Schilderung, welche Boccaccio von Accia- 

iuoli’s Gastfreundschaft entworfen, an arger Uebertreibung 

leidet. Der ilber die ihm widerfahrene Krankung tief ent- 

rustete Satiriker hat eben der Versuchung nicht widerstehen 
konnen, seiner strafenden Feder freien Lauf zu lassen und 

eine Karrikatur zu zeichnen, wo ein einfach historischer Be- 
richt vielleicht wiirdiger gewesen ware. Aber moge immerhin 

Boccaccio’s Erzahlung auch nur zu einem kleinen Theile 

wahr sein, so genugt das vollstandig, um seine Entriistung 

als durchaus begreiflich und selbst als gerechtfertigt er- 
scheinen zu lassen. Jedenfalls hatten Acciaiuoli und Nelli 

wenig edel an dem Dichter gehandelt, der auf ihre Gast¬ 

freundschaft vertrauend nach Neapel gekommen war und der 

sich nun dort in unwurdigster Weise vernachlassigt sehen 

musste. Acciaiuoli zeigte in dieser Angelegenheit ganz das 

Benehmen eines vornehm thun wollenden Emporkommlings, 
der es fur unter seiner Wurde erachtet, sich persbnlich uin 

die Bewirthung seiner Gaste zu bekummern und die Sorge 

dafiir seinen Bediensteten iiberlasst, die nun ihrerseits wieder 
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das Beispiel des Herrn nachahmen. Harteren Tadel noch ver- 

dient Francesco Nelli, der nicht bloss durch sein Amt, sondern 

auch durch seine personlichen Beziehungen zu Boccaccio ver- 

pflichtet gewesen ware, dem letzteren eine moglichst ehrenvolle 

und behagliche Beherbergung zu gewahren. Die Reue blieb 

indessen nicht aus. Als Boccaccio Neapel ztirnend verlassen 

und sich nach Venedig begeben hatte, da empfand Acciaiuoli 

doch so etwas wie Schaamgefuhl, zu welchem noch die Furcht 

hinzutreten mochte, dass durch das Vorgefallene sein Macena- 

tenruhm, den er sich erworben zu haben glaubte und der 

seiner Eitelkeit ungemein schmeichelte, bedenklich erschuttert 

werde, zumal wenn der beleidigte Dichter es sich in den Sinn 

kommen liesse, litterarische Rache zu nehmen. Mochte er 

doch aus Erfahrung wissen, welch’ gefahrlicher Gegner Boc¬ 

caccio war, wenn er zur Satire herausgefordert ward! Der 

Gedanke, in einem zweiten Corbaccio abportraitirt zu werden 

fiir Mit- und Nachwelt, hatte filr den ruhmgierigen Gross- 

seneschall gewiss nichts Erbauliches. So beschloss er denn, 

wenn moglich, das Geschehene wieder gut zu macheu und be- 

auftragte Nelli, einen versbhnenden Brief an Boccaccio zu 

richten und den letzteren zu einem erneuten Besuehe in Neapel 

einzuladen. Nelli entledigte sich dieses Auftrages jedoch in 

moglichst ungeschickter Weise. Er stellte sich in seiner (am 

22. April 1362) geschriebenen Epistel, als wisse er gar nicht, 

dass es Boccaccio in Neapel irgendwie nicht nach Wunsch er- 

gangen sei, und als begreife er nicht, weshalb der Dichter 

„so plbtzlich“ abgereist sei, ja er machte diesem den Vorwurf 

der Unbestandigkeit und nannte ihn einen „Glasmann“, der 

iibermassig sensibel sei und nach Eingebung wechselnder Lau- 

nen bald so, bald so handle und denke. Natiirlich musste 

eine so unkluge Sprache Boccaccio, der sich durchaus im 

Rechte fiihlte, aufs Aeusserste reizen, und wahrend er vorher 

im richtigen Taktgefuhl zu schweigen Widens gewesen war, 

verfasste er jetzt die geharnischte Episfel an Francesco Nelli, 

welche sicherlich nicht filr den Adressaten allein bestimmt war. 

In Bezug auf die ihm gemachten Vorwiirfe der Launenhaftig- 
Korting, Boccaccio. 19 
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keit und des Wankelinuthes antwortete er ungefahr Fol- 

gendes : 
„Waruin habt Ihr mich so schnode behandelt? bin icb 

denn ein gar so veracbtungswiirdiger Menscb? Hattet Ibr 

micb etwa aus dem Scbmutze eines Gefangnisses aufgelesen? 

Doeb gewiss nicbt. Icb glaube, Dein Macen bandelte so, weil 

er meinte, icb sei nicbt besser, als seine Griecben ^). Da irrt 

er sicb aber gewaltig. Diejenigen, welcbe ibn und micb ken- 

nen, ehren mich, den armen, mehr als ibn, den reichen Mann. 

— — Du nennst mich einen ,Glasmann‘, um damit anzudeu- 

ten, dass icb unbestandig und wankelmiithig gewesen sei. 

Aber bin icb denn das wirklich gewesen? babe icb nicbt zwei 

Monate standhaft in dem ,Scbiffsjaucbenloche‘ ausgehalten? 

wann gerieth icb je in Zorn iiber die unsaglich unwiirdige Be- 

handlung, die Ihr mir angedeihen liesst? Aber freilich bin 

icb nicbt der Mann, um dauernd eine unwiirdige Behandlung 

zu ertragen, selbst wenn sie Aussicht auf Gewinn bote. Das 

babe icb bewiesen, als icb Staats- und Kirch en am ter 2) ab- 

lebnte. Selbst geringere Leute, als icb, batten sicb nicbt so 

behandeln lassen, wie icb es wurde. Icb kann das durch ein 

Beispiel beweisen. Ein florentiner Bildhauer ^), der von Konig 

Kobert nach Neapel gerufen worden war, kehrte sofort wieder 

zuriick, weil der Konig ibn nur wie einen Geschaftsmann 

empfangen hatte. Und icb, ein Diener der Musen, babe mich 

p. 144 if., man vgl. auch den Eingang der Epistel. 
Greciuoli, nacli einer sehr ansprechenden Conjectur Corazzini’s; 

wenn aber Corazzini glaubt, es seien bierunter die griecbischen Unterthanen 

Acciaiuoli’s in Morea zu versteben, so ist das scbwerlicb ricbtig; es wird 

vielmebr an die Lobnlitteraten und Leibpoeten zu denken sein, die Acciaiuoli 

in seiner Macenateneitelkeit sicb bielt, solcbe Leute aber werden lateiniscb 

veracbtlicb als ,Graeculi‘ bezeicbnet. 
3) Das Letztere kann sicb nur darauf bezieben, dass Boccaccio im 

Jabre 1362 von Petrarca fiir das durcb Zanobi’s Tod erledigte Amt eines 

apostoliscben Secretars in Vorscblag gebracbt wurde, vgl. Fracassetti zu 

Lett. fam. 1.1, p. 230. Keinesivegs lasst sicb bieraus folgern, dass Boccaccio 

in den geistlicben Stand eingetreten sei, es scbeint vielmebr gerade der 

Umstand, dass er es nicbt war, bewirkt zu baben, dass er trotz Petrarca’s 

gewicbtiger Empfeblung vom Papste nicbt berufen wurde. 
Boccaccio nennt aucb den Namen des Mannes (p. 147) t Buonaccorso. 
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in Neapel sechs Monate lang mit Possen hinhalten lassen! 

hatte das ein ,Glasmann‘ gethan? — Du sagst, ich sei pldtz- 

lich abgereist. Nichts ist unwahrer, wie Du selbst am besten 

wissen musst, denn Dir hatte ich ja alle meine Gedanken und 

Plane rilckhaltslos und offen mitgetheilt. Schon funf Monate 

vor der Ausfuhrung besprach ich mit Dir den Gedanken an 

die Abreise, Du billigtest ihn, warst mit alien meinen Griin- 

den einverstanden und sagtest, dass Du selbst bald ahnlich 
handeln \vurdest.“ 

Es ist leicht begreiflich, dass Boccaccio nach dem, was 

geschehen war, iiber den einst so hoch verehrten Niccola 

Acciaiuoli ganz anders, als friiher, urtheilte und dass er jetzt 

die unleugbar vorhandenen Schattenseiten in dem Charakter 

des Mannes sehr richtig, wenn auch vielleicht mit allzu grosser 

Beflissenheit, nur eben diese sehen zu wollen, erkannte. Und 

so entwarf er denn, dem lang aufgespeicherten und verhaltenen 

Grolle gegen den hochmiithigen Parvenu endlich Luft machend, 

in dem Briefe an Nelli ein nichts weniger als schmeichelhaftes 

Charakterbild des einstigen Gonners. Wir lassen auch von 

diesem Theile der Epistel eine gedrangte Skizze folgen. 

„Dein Macen,“ sagt Boccaccio i), „ist ein herzloser Egoist, 

der sich urn das Wohl und Weh derer, die ihm dienen, nicht 

im Mindesten kummert. Mag geschehen, was da will, ihn 

ruhrt es nicht! Was niitzt es diesem Manne, von den Gross- 

thaten der Helden des Alterthums zu lesen, wenn er nicht 

nach ihrem Beispiele handeln will? Die Handlungsweise des 

M. Marcellus und Alexanders d. G., von welcher Valerius 
• 

Maximus berichtet^), hatte er nachahmen sollen! — Dein 

Macen aber kennt die herrlichen Tugenden der Hochherzigkeit 

und Freigebigkeit auch nicht entfernt und treibt im Gegen- 

theile den Eigennutz und die Habgier so weit, dass er sogar 

die Hinterlassenschaft derer, welche in seinem Dienste sterben. 

an sich reisst, unbeklimmert um die Anspriiche etwaiger 

Glaubiger etc. Und wie unzuganglich ist Dein Macen! Oft 

1) p. 148 ff. 

V, 1, 4 und ext. 1. 
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schliesst er sich in seinem Zimmer ein und lasst Alle, die ihn 

sprechen wollen, abweisen, unter dem Vorwande, er sei drin- 

gend beschaftigt oder er sei im Gebete begriften Oder er rube 

ein wenig, wahrend er in Wahrheit sich mit dem Fliegenfange 

ergotzt, Oder er halt, auf dem Nachtstuhle sitzend ^), mit seinen 

Weibern Berathungen ab, in denen die wichtigsten Staats- 

angelegenheiten in unwiirdig rascher Weise erledigt werden. 

Wahrlich, bei dem Papst, bei Kaiser Karl 2) und bei vielen 

andern Ftirsten babe ich leichter Zutritt gefunden, als bei ibm. 

Bass er sich durch dies Gebahren den Hass Vieler zuzieht, 

deren Zuneigung er sonst sich erwerben konnte, ist nicht mehr 

als natiirlich. Tritt dann der ,grosse‘ Mann endlich aus sei¬ 

nem Zimmer heraus und bequemt sich den im Vorgemache 

Harrenden Audienz zu ertheilen, so thut er dies in hochmiithig 

verletzender Weise, und Bitten, die ihm nicht genehm sind, 

uberhdrt er geflissentlich. Und was berechtigt ihn zu diesem 

Hochmuthe? Kam er nicht — es sind noch nicht dreissig 

Jahre her^) und Viele, darunter auch ich, erinnern sich dessen 

noch recht gut — als schlichter Kaufmann in Begleitung eines 

einzigen Dieners nach Neapel? Und hat er nicht mehr dem 

Glucke, als dem Verdienste, sein Emporkommen zu verdanken? 

Aber selbst angenommen, nur sein Verdienst habe ihn so hoch 

erhoben, so sollte er daran denken, dass das Gluck wandelbar 
ist, und sich der Schicksale des Xerxes, Polykrates und Prusias 
erinnern. — Ich befilrchtete iinmer, er wiirde mir den Auftrag 

ertheilen, die grossen Thaten, welche er gethan zu haben ver- 

meint, der Nachwelt zu tiberliefern. Denn er besitzt eine 
brennende Begierde nach Ruhm , aber freilich tauscht er sich, 

wenn er denselben durch seine tiickische und betriigerische 

b p. 150; ira li troppo discordevoli romori del ventre, et el cacciare 

fuori del puzzolente peso delle budella — ungenirter kann man schwerlich 

sprechen! 
b Nnr aus dieser Stelle erfahren wir, dass Boccaccio zu Kaiser Karl IV. 

in personliche Beziehungen getreten ist, ohne dass wir wiissten, ob die- 

selben amtlicher (diplomatischer) oder privater Art waren; jedenfalls aber 

fanden sie zur Zeit des Romerzuges statt. 

b Vgl. oben S. 42 f. 
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Art zu handeln erlangen zu konnen glaubt. Wer ihn ver- 

hevrlichen wollte, konnte dies nur auf Kosten der Wahrheit 

thun: sein Corydon (d. i. Zanobi da Strada) ware dessen, 

wenn er noch lebte^, vielleicht fahig, icli aber wurde mich 

nie dazu hergeben. Ich glaube, das hat er aucli gemerkt und 

deshalb ist er so unfreuiidlich gegen micli gewesen. Ich habe 

gehort (und bin iiberzeugt, dass es wahr ist), sein Corydon, 

ein Sehmeichler, dessen Ausspruchen er wie einem delphischen 

Orakel glaubte, hat ihn ilberredet, dass man sich nainentlich 

durch folgende Dinge unsterblich macht: durch Kriegstliaten, 

durch Bauten und durch Gelehrsamkeit, und hat ihn ferner td)er- 

redet, dass er (Acc.) wirklich in alien diesen drei Beziehungen 

Grosses geleistet habe. Er glaubt es jetzt wenigstens, und Viele 

glauben es ebenfalls. „Ganz mit Recht“, wirst Du vielleicht sagen. 

Wir mtlssen also, urn daruber urtheilen zu konnen, seine Ver- 

dienste im Einzelnen mustern. — Dein Macen halt sich vor alien 

Dingen fiir einen grossen Feldherrn, als Beweis anfuhrend, dass 

er der oberste Feldherr sei, aber dass er dies ist, verdankt 

er ja nicht dem eigenen Verdienste, sondern lediglich dem Willen 

des jungen Kbnigs. Welche Kriegsthaten kann er denn auf- 

zahlen? Keine. Weder durch Tapferkeit noch durch List hat 

er Schlachten gewonnen Oder Stadte erobert. Das Einzige, was 

er gethan hat, ist, dass er Verschworerbanden durch Gold ent- 

waffnete, das aber ist eher das Werk eines Friedensstifters, als 

eines Feldherren. Dann hat Corydon ihm in den Kopf gesetzt, 

er sei ein grosser Mann, weil er ein Kloster mit ein paar Mauern 

hat errichten lassen, und wirklich ist er nun — lacherlich ge- 

nug! —von der Einbildung besessen, als habe er etwas Aehn- 

liches wie den babylonischen Thurm Oder die agyptischen 

Pyramiden oder das Mausoleum von Halikarnass erbaut. 

Ueberhaupt ist es eine thorichte Meinung, dass man durch 

Bauwerke die Unsterblichkeit erwerben konne, denn wie gar 

leicht verfallen diese, weil von so vielen Gefahren bedroht, 

dem Untergange und sttirzen damit auch den Namen ihres 

Grtinders in Vergessenheit! aber selbst auch wenn ein Bau- 

b Zanobi starb als papstlicher Secretar 1361 zu Avignon. 
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werk erhalten bleibt, wird doch haiifig des Erbauers Name 

raseh vergessen. — Dann bildet Dein Macen sich ein, ein Ge- 

lehrter und ein Freund der Musen zu sein, denn Corydon hat 

ihin vorgespiegelt, dass man dies auch ohne Kenntniss der 

Grammatik und des Lateins sein konne, da aus den in der 

Vulgarsprache abgefassten Biichern genug zu lernen moglich 

sei. So affectirt denn nun Dein Macen die Alluren eines Ge- 

lehrten, scharrt per fas et nefas sich eine Bibliothek zusam- 

men, stellt sich, als wenn er Wunder wieviel gelesen hatte, 

und wirft mit gelehrten Brocken, die er aufgeschnappt hat, 

um sich. Nun, das Streben nach Gelehrsamkeit ist ja gewiss 

sehr riihinlich, denn durch sie erwirbt man sich in der That 

die Unsterblichkeit, aber dafur ist auch sie selbst nur mit 

grbsster Anstrengung zu erwerben. Dein Macen hat sich gar 

nicht angestrengt, um dies Ziel zu erreichen. Man rilhint in- 

dessen, sagst Du, an ihm eine grosse Befahigung fiir die 
Wissenschaft. Mag sein —, allein was niltzt solche Befahigung, 

wenn man keinen Gebrauch von ihr macht, sondern seine 

geistigen Gaben zu andern Zwecken verwerthet? Er freilich 

glaubt, dass seine vielen Briefe in der Vulgarsprache Meister- 

werke der Litteratur seien, und ist auf dieselben so stolz, dass 

er allenthalben hin Abschriften versandt hat: ich habe viele 

davon gelesen, kann sie jedoch, obwol ich ihnen nicht alien Werth 

absprechen will, nicht sonderlich hoch schatzen, denn sie haben 
mehr Redefloskeln, als wirklichen Inhalt. Ausserdem schrieb 

er wahrend eines Feldzuges zu Palermo ein vielleicht werth- 
volles Buch iiber die Dichtung Homers, jedoch nicht in floren- 

tinischer Mundart, die er verachtet, sondern in einem selbst 
erfundenen Dialektgemisch. Endlich schrieb er in franzosischer 

Sprache liber die Thaten der Kreuzzugsritter und zwar in 

jenem Style, in welchem vormals Einige liber die Tafelrunde 
geschrieben haben. Welch’ lacherliche und grundfalsche Dinge 

er in diesem Buche erzahlt hat, weiss er selbst. Und liber 

solche litterarische Machwerke sollte ich etwa in meinem bes- 
seren Style rlihmend schreiben? ihn, den Feind der Musen, 

sollte ich den Freund derselben nennen? Du, der Du ja 
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selbst Litterat bist, wirst Dich gewiss nieht wundern, wenn 

ich eine solche Schmach verabscheue. Gegen ihn werde ieli 

sehreiben, wenn er nicht die Menge von Biichern, die er bei 

einigen miissigen Mensehen unweit von Florenz unter Schloss 

und Riegel halt, aus ihrer Gefangenschaft erlbst. Denn un- 

ertraglich ist es, dass diese Bucher, welche von aufopferungs- 

fahigen Mensehen unter grossen Anstrengungen und Miihen 

aus alien Theilen der Welt zusammengebracht wurden, nun 

von Motten und Staub vernichtet werden sollen. — Noch 

Vieles konnte ich gegen ihn vorbringen, aber da ich — mehr 

durch Gottes Gnade, als durch meinen Verstand — aus seinen 

Handen erlost worden bin, so will ich das Anderen iiberlassen. 

Nur Eins noch darf nicht ungepriift bleiben. Viele nennen 

ihn den „Hochherzigen“, eine Schmeichelei, die er mit grossem 

Behagen si eh gefallen lasst. „Hochherzig“ ist es, jedes Ge- 

schick mit Gleichmuth zu ertragen. Dass er dies kbnne, hat 

er bewiesen, als ihm sein Sohn Lorenzo starb: da bezeigte er 

einen Gleichmuth, wie ihn in ahnlichen Fallen Konig Robert, 

Horatius Pulvillus, Aemilius Paulus, Anaxagoras und Andere 

bewiesen haben. „Hochherzig“ ist es ferner, Beleidigungen zu 

verachten: Dein Macen verzeiht nur dann, wenn er sich nieht 

rachen kann. „Hochherzig“ ist es auch, auf Reichthum keinen 

Werth zu legen und nur nach Ehre zu streben: er verachtet 

zwar den Reichthum nicht, strebt aber zugleich unbandig nach 

Ehre, jedoch freilieh nicht in der Weise, die einem Hoch- 

herzigen allein ziemen wiirde. „Hochherzig“ ist es endlich, 

gern zu geben und ungern zu nehmen: er dreht die Sache 

um, nimmt gern und gibt nur widerwillig. Aus alledem geht 

hervor, dass er nicht „hochherzig“ ist, wenn er auch zuweilen 

hoehherzig gehandelt haben mag. — Ein „hochherziger“ und 

ein ;,grosser“ Mann, wie nach der Behauptung Vieler Aecia- 

iuoli ist, muss Anstands halber einen gewissen Aufwand machen. 

Sehen wir zu, ob er dies wenigstens thut! Diener halt er sich 

in grosser Menge, aber nur, weil er eben muss, und er halt 

1) Es ist die Bibliothek der von Acciaiuoli gegriindeten Karthause bei 

Florenz gemeint, vgl. oben S. 67. 
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sie auf das Knappste und Schlechteste. Zuweilen gibt er 

allerdings aueh grosse Gastmahle, aber nur in gewinnsiichtiger 

Absicht und urn von sich reden zu machen. Man sagt wol 

auch: ,Er gibt viele Oesehenke, spendet Almosen an die 

Armen, lasst bunte Kleider fur seine Hofnarren anfertigen, 

schickte sogar nach Frankreich, um dort mit Bildern durch- 

wirkte Tapeten herstellen zu lassen, baute ein Kloster etc.‘ 

Das aber thut er ja Alles nur, um sich die Volksgunst zu ge- 

winnen, und er legt einfach nur Leimruthen aus, wenn er sich 

bei einzelnen Gelegenheiten splendid zeigt. ,Er geht,‘ sagt 

man, ,in Purpur gekleidet.‘ Gewiss, aber der wahre Hoch- 

berzige ist nicht gegen sich selbst freigebig. Weislich ver- 

schweigt man, dass er, um keine Besuche vornehmer Leute 

empfangen zu miissen, sich in einem Winkel des kbniglichen 

Palastes eine Wohnung eingerichtet hat. — Wo also in aller 

Welt bleiben seine hochherzigen Handlungen, und entspringen 

diejenigen, welche er etwa zu thun scheint, aus wahrer Oder 

erlogener Tugend? Wahrhaft hochherzige Manner handeln 
ganz anders, als er (Beispiele: Alexander d. G., T. Quinctius 

Flamininus, Pompejus M. u. A.). Oder soil das etwa ein 

Beweis seiner Hochherzigkeit sein, dass er die ,runde Tafel 

(tavola tonda)‘, erfunden hat, um aus einer Schiissel, die man 

sonst nur Zweien vorsetzt, Viele essen zu lassen? — Als ich 

bei Deinem Macen war, ausserte er wiederholt und mit ernst- 

haftester Miene, er wolle auf alle seine Beichthiimer verzich- 

ten, wenn er nur sein Geschlecht von den Gbttern Phrygiens 

ableiten konnte^), als wenn er glaubte, durch einen solchen 

Stammbaum weit grbssere Beichthiimer, hbhere Ehren und 

leuchtenderen Buhm erlangen zu konnen! und ist ein solcher 

Wunsch nicht schon an und fur sich thoricht? denn was 

konnte es filr Buhm gewahren, von den Phrygern abzustam- 

men? kommt denn ilberhaupt etwas auf die Abstammung an? 
sind wir Menschen nicht alle in gleicher Weise und von 

einem Schopfer geschaifen? Wenigstens die Seelen aller 

9 p. 165: se desiderare essere nudo di sue riechezze tutte, purche 
elli trasse la generazione sua dagl’ Iddi di Frigia. 
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Menschen sind urspriinglich gleich vollkommen, und nur erst 

durch ihre Verbindung mit den Leibern entwickeln sie sich 

in verschiedener Weise. Viele Rbmer haben ihr Geschlecht 

von den Trojanern abgeleitet, von den Gottern Phrygiens aber 

meines Wissens Niemand, man musste denn gerade an den 

grossen Papst Gregor (1.) erinnern wollen, der allerdings aus 

diesem Gescblechte zu stainmen vorgab. Wenn aber Acciaiuoli 

nach gbttlicher Abstammung begierig ist, waruin nennt er da 

nicht gleich den Juppiter oder Sol als seinen Vater. ahnlich 

wie Saturn seine Aeltern Uranus und Gaea nannte? Der 

Wille dazu fehlt ibm allerdings gbwiss nicht und ebensowenig 

der Muth, aber wohl fehlt ihm demand, der die kilhne Fiction 

mitVersen bekraftigte. Der ruhmgierige Mann wird ubrigens 

durch die Schuld seines Corydon, der ihn mit alien mbglichen 

^Beinamen iiberhauft hat, schliesslich noch seinen eigenen Na- 
men verlieren.“ 

Am Schlusse der Epistel verwahrt sich Boccaccio noch- 

mals nachdrucklichst gegen die Anklage, plotzlich abgereist zu 

sein, und lehnt mit aller Entschiedenheit die Einladung Nelli’s 

zu einem abermaligen Besuche in Neapel ab. Es heisst etwa 
folgendermaassen : 

„Du sagst, ich hatte nicht so eilig abreisen, ja fliehen 
sollen. Wie kannst Du so etwas mit gutem Gewissen sagen? 

Nennt man das eilig abreisen, wenn demand seinen Gastgeber 

urn Urlaub bittet, Abschiedsbesuche macht, seine Habseligkeiten 

in aller Ruhe zusammenpackt und absendet, dann noch einige 

Tagebleibt und endlich abreist? Fluchtlinge verfahren anders. 

Auch meine Reise selbst war nicht im Mindesten einer Flucht 

ahnlich: am hellen Page, des Morgens urn 9 Uhr, fuhr ich ab, 

verweilte mich dann, ohne mich irgend zu verbergen, zwei Page 

in Aversa und sodann einen Pag bei Barbato in Sulmo, und erst 

zwei Page darauf ilberschritt ich die Grenzen des Konigreichs. 

Weshalb hatte ich auch fliehen sollen? Hatte ich denn irgend 

eine Schandthat begangen ? oder welch’ andern Grund hatte ich 

haben konnen? — Wenn Dein Macen mir wegen meiner Ab- 

b p. 168 ff. 
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reise zurnt, so ktimmert mich das wenig; habe ieh doeh meine 

Freiheit wieder erlangt und wohne in einem beseheidenen 

Hauscben gliicklieber, als er in seinem goldenen Palaste. Ich 

bin mir iibrigens bewusst, nicbts — ausser meiner Abreise — ge- 

tban zu baben, wodureb ieb mit Keebt seinen Zorn verdient baben 

konnte. Mit Recbt kann er etwas Ungunstiges von mir nicht 

sagen, thut er es aber mit Unrecbt — nun, so babe icb ebenso 

viele und nocb mebr Waffen zur Vertbeidigung, als er zum Angriff. “ 

„Nacb Neapel zuriickzukebren, babe icb nicbt die min- 

deste Lust, naebdem ieb zweimal^) von nicbtigen Hoffnungen 

und leeren Versprecbungen micb babe verlocken lassen. Du 
sagst mir freilicb, icb wiirde, wenn icb in Noth kame, eben 

nur bei Deinem Macen eine Zuflucbt finden. Das verbiite 

Gott, dass icb jemals eine solcbe bei ibm sucben miisste! Eber 
wiirde icb von Haus zu Haus betteln geben. Aber icb besitze 

ausser ibm nocb andere und bessere Gonner. Du und er, Ibr 

mogt rubig das „Scbiffsjaucbenlocb“ selbst bewobnen, in wel- 

cbem icb an Eurer Gliickseligkeit tbeilnebmen sollte! — Dass 

Dein Macen nicbt geglaubt, dass icb abreisen wiirde, ist ein- 

facb eine Liige: er bat’s sebr wobl geglaubt, und es war ibm 
aucb ganz recbt, dass ieb ging, denn seitdem icb nicbt Fabeln 

als Gescbicbte scbreiben wollte, konnte er mich nicht leiden; 

und wenn Du glaubst, er wunsche wirklieh meine Riickkehr, 

so befindest Du Dich in einem argen Irrthume. Seine Ehren 

mag ich nicht weiter, Ehre genug ist es mir, von ibm mich 
losgemacht zu baben. Aucb unser Silvanus lobt das und be- 

klagt die Thorheit seines Simonides. “ 
„lch habe Dir auf Deinen kurzen Brief so ausfuhrljch ge- 

antwortet, weil ich wobl weiss, dass Du im Geiste eines An- 

deren geschrieben hast. — Reizt mich in Zukunft nicht durch 

Invectiven, denn Ibr konntet sonst leicht erfahren, dass ieh 

davon mebr verstehe, als Ibr 2).“ 

Das erste Mai war Boccaccio vermuthlich nacli Neapel von Acciaiuoli 

eingeladen worden, als er sich Anfang der vierziger Jahre (vgl. oben S. 171) 

dabin begab. 
“) Man vgl. iiber die ganze in der Epistel dargestellte Episode aucb 

Tanfani, a. a. 0. p. 141 ff. 
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Wir haben absichtlich uns bei der ihrem Inhalte nach 

vollstandig reproducirten Epistel Boccaccio’s etwas lange ver- 

weilt, weil wir glaubten, dass ein genaueres Eingehen auf diese 

wenig bekannte Schrift unseren Lesern nicht unerwiinscht sein 

wurde. Es ist diese Epistel — abgesehen von der Ftille der 

allgemein interessanten culturhistorischen Details, welche sie 

entbalt — ein tiberaus wichtiger Beitrag zur Charakteristik 

Boccaccio’s und zugleich, wie wir zu behaupten keinen An- 

stand nehmen, eine seiner hervorragendesten schriftstellerischen 

Leistungen. Wenn man im ,Corbaccio‘ in Folge der Immo- 

ralitat, von welcher das ganze Buck durchdrungen ist, zu 

einer ungetrilbten und freudigen Bewunderung der schrift¬ 

stellerischen Kunst seines Veifassers nicht zu gelangen ver- 

mag, so hindert uns Nichts, in der Epistel Boccaccio’s hohe 

Meisterschaft in der satirischen Darstellung voll und ohne jede 

Einschrankung anzuerkennen, denn man gewinnt bei der Lecture 

dieses Werkes den unmittelbaren, wohlthuenden Eindruck, dass 

Boccaccio einem Acciaiuoli und Nelli gegeniiber durchaus in 

seinem Rechte sich befand, wenn er gegen ihren Emporkomm- 

lingsho chin nth sich energisch vertheidigte, und dass er doch 

trotz aller seiner Indignation bei der Yertheidigung die Grenzen 

des asthetisch und sittlich Zulassigen nicht iiberschritten hat, 

dass er nie zur Gemeinheit und Zotenhaftigkeit sich hat hin- 
reissen lassen. In der That, meisterlich ist in der Epistel die 

Satire gehandhabt. Mit welch’ kdstlichem Humor — denn 

man darf hier wirklich von Humor sprechen — ist die trlib- 

selige Herberge in Neapel und das wiiste Treiben in derselben 
geschildert! Und welche Naturwahrheit in dieser Schilderung! 

man sieht sich leibhaftig in das „Schiffsjauchenloch“ versetzt, 

man sieht wie mit eigenen Augen den Tisch mit der schmutzi- 

gen Decke und den ungewaschenen Glasern darauf, den drei- 

beinigen Schemel, das jammerliche, werggestopfte Bett, den 

mit einer Schlammkruste iiberzogenen Fussboden; man glaubt 

die heisere Stimme des plumpen und triefaugigen Hausmeisters 

zu hdren, der zu Tische ruft, und glaubt dann zu sehen, wie 

unsaubere Gesellen in dem mit Rauch und Fettdunst erfiillten 
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Raume sich versammeln, an wackligen Tischen sich nieder- 

setzen und gierig die nie gesauberten Hande nach den schmie- 

ligen Schiisseln ausrecken, in denen iibel zugerichtete Speisen 

dainpfen. Es ist das ein Genrebild in Worten, wie nieder- 

landische Meister es so haufig mit Farben gemalt haben. Und 

mit welcher Meisterschaft ist vor allem Acciaiuoli’s Portrait 

gezeichnet! wie ist da in jedem Zuge der eitle und ehrgierige 

Parvenu, wie er leibt und lebt, zu erkennen! wie wird da dem 

hochmuthigen Emporkommling Stuck fiir Stuck die Larve ab- 

gerissen, mit welcher er vor der Welt gleissnerisch sein An- 

gesicht bedeckte! Wahrlich, wir wiissten wenige Satiren zu 
nennen, welche mit der Epistel sich vergleichen Hessen, welche 

auch nur annahernd dieselbe Kraft und Plastik der Darstellung 

aufwiesen. Noeh weniger aber wiissten wir im italienischen 

Trecento einen Dichter anzugeben, welcher ausser Boccaccio 
der Abfassung eines solchen Werkes fahig gewesen ware. Un- 

verkennbar, meinen wir, tragt die Epistel das Geprage jener 

Genialitat und Darstellungskunst an sich, welche Boccaccio’s 
Schbpfungen kennzeichnen. 

b'reilich ist es nicht schwer, auch einiges fiir ihren Ver- 

fasser Ungiinstige aus der Epistel herauszulesen. Namentlich 
kbnnte man mit Recht behaupten, dass hier und da ganz un- 

verkennbar die Empfindlichkeit und Reizbarkeit eines alten 

Junggesellen zu Tage tritt, den es verdriesst, aus der ge- 

wohnten Lebensweise herausgerissen worden zu sein und 

manche kleine Annehmlichkeit des Daseins, die er in seinen 
vier Pfahlen sich zu gonnen pflegte, in der Fremde entbehren 

zu miissen. Auch wird man mit gutem Grunde behaupten 

diirfen, dass in der Epistel Spuren jener krankhaften, mit 

Kichts zufriedenen und an Allem herumnorgelnden Litteraten- 

eitelkeit sich zeigen, welche fiir die Humanisten so ungemein 

charakteristisch ist und auf welche hinzuweisen wir nur zu 
oft noch Gelegenheit finden werden. — 

Urn Boccaccio’s Animositat gegen Acciaiuoli zu erklaren, 

ist iibrigens noch Eins zu beriicksichtigen. Der florentiner 

Republikaner, als welcher Boccaccio sich trotz seiner Ab- 
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neigung gegen demokratische Staatsformen immer ftihlte, musste 

einen instinctiven Widerwillen gegen seinen Landsmann Aecia- 

iuoli empfinden, der, alle republikanische Gesinnung verleug- 

nend, mit ganzer Seele zum FUrstendiener geworden war und 

sich behaglich am Glanze des Kbnigshofes sonnte. In frUheren 

Jabren allerdings mochte der innere Zwiespalt zwischen beiden 

Mannern nur erst latent vorhanden und ihnen selbst kauni 

bewusst gewesen sein, denn da hatte auch Boccaccio von dem 

Schimmer des Hoflebens sich zeitweilig blenden lassen, Accia- 

iuoli aber war damals, weil junger und noch nicht vbllig be- 

festigt in seiner hohen Stellung, gewiss noch nicht von dem 

hochmuthigen Dunkel besessen, der ihn als den verwbhnten 

Giinstling des Gluckes in spateren Jabren erfasste und ihn so 

unliebenswiirdig machte. Interessant ist es, zu beobachten, 

wie auch die Commune Florenz in spaterer Zeit ihr Benehmen 

gegen Acciaiuoli anderte. Wahrend er bei friiheren Besuchen 

immer eine ehrenvolle und freundliche Aufnahme gefunden hatte, 

in welcher sich der Stolz der Stadt auf ihren im Auslande zu 

so hohen Ehren emporgestiegenen Sohn aussprach, wurde er 

bei seiner ietzten Anwesenheit im Jahre 1360 argwohnisch und 

mit Misstrauen beobachtet und des Strebens nach der Tyrannis 

verdachtigt, ja es wurde ein eigenes und nur auf ihn be- 

rechnetes Gesetz erlassen, durch welches er von der Gonfalo- 

niere- und Priorenwurde fur immer ausgeschlossen werden 

sollte ^). Wenn auch Boccaccio recht gut wusste, dass der 

Grossseneschall nicht im Mindesten ein Attentat gegen die 

Freiheit seiner Vaterstadt plante, so mochte doch schon der 

Gedanke, dass der Mann wenigstens die Fahigkeit und die 

Macht zu einem solchen Attentate besitze, geniigen, urn ihn 

ein Vorurtheil gegen den fruher so hoch verehrten Gonner 

fassen zu lassen. Jedenfalls kam Boccaccio mit einer gewissen 

Voreingenommenheit gegen Acciaiuoli nach Neapel und wurde 

dadurch disponirt, Alles, was dieser that Oder unterliess, in 

der ungiinstigsten Beleuchtung zu erblicken und zu missdeuten. 

Seltsam genug ist es, dass Boccaccio, wie es wenigstens 

0 Vgl. Matt. Vill. VIII, 23, Tanfani, a. a. 0. p. 137 f. 
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hochst wahrscheinlich ist^), fast unmittelbar nach seinem 

Weggange von Neapel das Buch liber die beruhmten Frauen 
schrieb und dasselbe Acciaiuoli’s Sch wester, der Grafin 

von Altavilla, widmete. Mit dieser Dame also scheint er in 
guten Beziehungen gestanden und ihr das unfreundliehe Be- 

nehmen des Bruders nieht angerechnet zu haben.- 

So verliess denn also Boccaccio nach ungefahr halbjahrigem 

Aufenthalte Ende Mai Oder Anfang Juni — Konig Ludwig von 

Tarent war eben gestorben (26. Mai 1362) — die einst ihm 

so liebe Stadt Neapel und nach kurzem Aufenthalte in A versa 
und Sulmo auch das Kbnigreich. Wir wissen nicht, wohin er 

sich zunachst gewendet. Jedenfalls aber kehrte er nicht nach 

Florenz zuriick^), sondern begab sich vermuthlich, langs der 

Kiiste des adriatischen Meeres reisend, nach FoiTi und Ravenna 

und hielt sich bei den ihm befreundeten Beherrschern dieser 

Stadte, den Ordelaffi und den Polenta, langere Zeit auf. An 

eineii Besuch bei Petrarca konnte er erst dann denken, als 
dieser sich nach wiederholtem Hin- und Herreisen zwischen 

Mailand und Padua und nach langerem Schwanken, ob er 
nicht nach Vaucluse zuriickkehren oder auch nach Bohmen zu 

Kaiser Karl IV. reisen sollte, endlich im Spatherbste 1362 in 
Venedig hauslich niedergelassen hatte. Und selbst dann 

noch zogerte Boccaccio, den Freund aufzusuchen. Erst etwa 
gegen Ende Mai des folgenden Jahres that er es ^). Ein Vier- 

teljahr lang, also etwa den Sommer liber, verweilte er in der 
Lagunenstadt, welche damals fast allein unter den italienischen 

Stadten von der Pest verschont blieb. Einzelheiten liber diesen. 
Aufenthalt wissen wir nicht, aber es ware ein Leichtes, sie in 

0 Vgl. Landau, a. a. 0. p. 210 f. 

2) Vgl. Epistel an Fr. Nelli, p. 132, 

Diese und die folgenden Angaben nach Petrarca, Ep. Sen. Ill, 1. 

In der vom 7. September (1363) datirten Ep. Sen. Ill, 1 spricht 

Petrarca von Boccaccio’s Abreise aus Venedig wie von einem kiirzlich ge- 

schehenen Ereignisse und erwahnt, dass Boccaccio drei Monate lang sein 

Gast gewesen sei. Zu beachten ist auch, dass Petrarca am 13. Marz 1363 

noch einen Brief (Ep. Sen. II, 1) an Boccaccio richtete, vgl. Fracassetti zu 

Lett. Sen. t. I, p. 97. 
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der Phantasie sich auszumalen. Man mag sich leicht vorstellen, 

wie Boccaccio in Petrarca’s Hause an der Riva degli Schiavoni 

in des Freundes mit Biichern reichlich ausgestattetem Studir- 

zimmer eifrig und behaglich arbeitete (etwa an den Gotter- 

genealogien), wie dann am Abende die beiden Freunde, zu 

denen sich etwa noch Leonzio Pilato — denn auch dieser un¬ 

state Wanderlehrer wohnte damals, wol durch die Pest aus 

Florenz verscheucht, in Venedig —, der Kanzler Benintendi 

und der Grammatiker Donatus Apenninigena gesellten, in 

traulichen Gesprachen iiber wissenschaftliche Fragen auf des 

Hauses Balkon sassen und sich der Abendkiihle und der herr- 

lichen Aussicht auf den mastenreichen Hafen und das tiefblaue 

Meer erfreuten. Wie manches Mai auch mogen die beiden 

Dichter in mondheller Sommernacht hinausgeschaut haben auf 

die schimmernde See, in welcher des Himmels Sterne sich 

wiederspiegelten! — Indessen das sind Phantasien 2); wollen 

wir, wie billig, auf dem festen Boden iiberlieferter Thatsachen 

verbleiben, so miissen wir eben bekennen, iiber Boccaccio’s 

venetianischen Aufenthalt Nichts zu wissen. 

Es mag gegen Ende des Augustmonates gewesen sein, als 

der Dichter auf das Geriicht hin, dass die Seuche in Florenz 

ganzlich erloschen sei, sich zur Abreise von der gastlichen 

Lagunenstadt riistete, um nach der Heimath zuruckzukehren, 

nach welcher sein Herz sich sehnte, so genussvoll auch immer 

das Leben in Venedig sein mochte. Petrarca wagte den 

Freund nicht zuriickzuhalten, wie gern er auch dessen langeres 

Verweilen gewiinscht hatte und so wenig er auch an das Er¬ 

loschen der Pest glaubte. So reiste denn Boccaccio ab. Am 

7. September richtete Petrarca an ihn, der inzwischen wol 

bereits wieder in Florenz angekommen war Oder doch anzu- 

kommen beabsichtigt hatte, einen langen, acht freundschaft- 

b Dass Petrarca eine fiir damalige Verhaltnisse bedeutende Bibliothek 

besass, erhellt sclion aus dem Vertrage, den er bei seiner Uebersiedlung 

mit der Commune Venedig abscbloss, vgl. Bd. I, p. 362. 

2) Jedoch nicht so ganz; Petrarca hat (allerdings ohne Bezugnahme 

auf Boccaccio) manche ahnliche Scene erzahlt, vgl. z. B. Ep. Sen. IV, 2. 
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lichen Brief (Ep. Sen. Ill, I), in welchem er ihn unter Hin- 

weis darauf, wie die Pest noch immer neue Opfer fordere 

(waren doch ganz kiirzlich Lelio und Francesco Nelli ihr er- 

legen, wie Petrarca selbst mit aufrichtiger Betrubniss in eben 

dieser Epistel berichtete!), dringend einlud, nach dera gesunden 
Venedig zuriickzukehren. Sei es, dass Boccaccio aus irgend 

welchem Grunde nicht so bald antwortete oder dass er den Brief 

ilberhaupt nicht erhielt (vgl. unten S. 318)—jedenfalls nach kaum 

vierzehn Tagen, am 20. September, liess Petrarca, nun ernstlich 

um des Freundes Ergehen besorgt, einen zweiten Brief (Ep. 

Sen. Ill, 2) abgehen, in dem er ihn beschwor, doch endlich 

Nachricht von sich geben zu wollen. Hierauf scheint nun endlich 

Boccaccio beruhigend geantwortet zu haben. — 

Fiir einen Zeitraum von beinahe zwei Jahren fehlen uns 

nun alle und jede Nachrichten iiber Boccaccio’s Ergehen. 

Vermuthlich brachte er diese Zeit, mit litterarischen Arbeiten 
beschaftigt, ruhig in seinem Hauschen in Certaldo zu. Denn 

in Florenz waren die Verhaltnisse keineswegs der Art, dass 

sie zum Aufenthalte daselbst eingeladen batten: in der Stadt 
wiitheten Pest und Parteizwist, vor den Thoren aber ward von 

fremden, unter dem Befehle abenteuernder Condottieri stehen- 

den Soldnerschaaren ein langwieriger Krieg mit Pisa gefiihrt, 
der das schone Toscana traurig verodete ^). 

Im Hochsommer des Jahres 1365 wurde Boccaccio wieder 
zu einer diplomatischen Thatigkeit berufen, indem ihn die Re- 

gierung seiner Vaterstadt abermals mit einer Gesandtschaft 
an den Papst (Urban V.) betraute^). 

Gar zahlreich und verschiedenartig waren die Auftrage, 
welche die Signorie von Florenz dem nach Avignon abgehenden 

Dichter-Diplomaten theils in einer ausfiihrlichen Instruction, 

Vgl. Leo, a. a. 0. t. IV, p. 190 ff. 

Ueber das Folgende vgl. namentlich A. Hortis, * Giov. Boccacci, 

ambiasciatore in Avignone etc., p. 15 ff. Die beziiglichen Urkunden sind 

von Hortis im Wortlaute (mit Ausnahme der Instruction, welcbe b. Corazz., 

p. 400—411 zu tinden) auf p. 50 ff. mitgetheilt. Man sehe auch das von 

uns oben S. 51 gegebene Verzeichniss. 
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theils durch mehrere nachgesandte Schreiben ertheilte. Es 

wurde ein zu specielles und fill* die Biographie Boccaccio’s 

ganz ergebnissloses Eingehen auf Einzelheiten der damaligen 

florentiner Verhaltnisse erfordern, wenn wir diese Auftrage 

bier ausfuhrlicher darlegen wollten. Es genUge daher, die zwei 

wichtigsten derselben hervorzuheben. Die Regierung von Florenz 

war beim Papste beschuldigt worden, dem CardinallegatenEgidio 

d’Albornoz, welcher damals mit der Reconstruction des Kirchen- 

staates bescMftigt war, gegen die unter dem Befehle des deutschen 

Condottiere (Anichino) von Bongarden oder Bongart i) stehende 

Soldnercompagnie keinen Beistand geleistet zu haben, und der 

Papst hatte sich hierdurch gegen die Florentine!’, wie diese 

wenigstens glaubten, verstimnien lassen. Boccaccio sollte nun 

durch den Hinweis darauf, dass Florenz Anichino gegenuber 

durch einen Friedensvertrag gebunden sei, jene Beschuldigung 

abweisen, die unerschutterliche Ergebenheit der Republik gegen 

den papstlichen Stuhl betheuern und dem Papste mittheilen, 

dass, wenn derselbe nach Rom zurQckkehren wolle, Florenz ‘ 

ihm, je nachdem er den See- oder den Landweg wahle, ent- 

weder fiinf Galeeren oder funfhundert Lanzen zum Geleite 

stellen und ilberdies gliicklich sein werde, wenn der Papst auf 

seiner Reise Florenz zu passiren und dort sich zu verweilen 

geruhen wiirde. Ferner sollte Boccaccio den Papst veran- 

lassen, dem den Florentinern befreundeten Bischof von Padua 

Pileo da Prato das damals gerade erledigte Patriarchat von 

Aquileja zu verleihen,' ein Wunsch, welcher den Florentinern 

wol besonders durch die Wichtigkeit, die das aquilejenser Bis- 

thum vermbge seiner geographischen Lage zwischen Deutsch¬ 

land und Italien besass, nahe gelegt wurde. Endlich wurde 

Boccaccio angewiesen, seinen Weg Uber Genua zu nehmen, urn 

mit dem Dogen dieser Stadt iiber die Beilegung einer zwischen 

derselben und Florenz schwebenden Differenz zu verhandeln. 

Mit Beglaubigungsschreiben und Empfehlungsbriefen an 

den Papst, mehrere Cardinale, die Maestri della fraternity 

Nickt Baumgarten, wie Landau, a. a. 0. p. 221 schreibt, vgl. Leo, 
a. a. 0. p. 534, Anm. 3. 

K 6 r t i n g, Boccaccio. 20 
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und Francesco Bruni, den papstlichen Secretar , einen * ge- 

borenen Florentiner, ausgeriistet, trat Boccaccio gegen Ende 

des August 2) die Reise an. In Avignon wurde er von den 

dortigen alten Freunden Petrarca’s — es waren deren freilich 

nur wenige noch iibrig, und namentlich war der getreue 

Socrates bereits gestorben (1361) — auf das herzlichste em- 

pfangen, ganz besonders liebenswurdig aber begriisste ihn der 

greise Patriarch von Jerusalem, Philipp von Cabassoles: er um- 

armte und klisste ihn, wie einen alten theuern Freund, in 

Gegenwart des Papstes und der Cardinale zu deren nicht ge- 

ringem Erstaunen^). Wie weit jedoch seine Mission eine er- 

folgreiche war, wissen wir nicht; jedenfalls aber hatte er 

einen Misserfolg zu beklagen: der Papst verfugte ilber das 

Patriarchat von Aquileja nicht so, wie die Florentiner es ge- 

wiinscht hatten, sondern beliess Pileo da Prato auf seinem 

Bischofsstuhle zu Padua, von welchem er erst 1370 zu dem 

Erzbisthum von Ravenna befordert ward^). Auf der Riick- 

reise, welche er nach einem ungefahr ftinfwochentlichen 

Aufenthalte zu „Baber‘ vermuthlich um die Mitte des Octobers 

antrat, wurde Boccaccio wol gern einen Abstecher nach Pavia 

gemacht haben, wo Petrarca damals weilte, indessen seine Zeit 

erlaubte es nicht, denn er war von seiner Regierung durch 

ein Schreiben vom 2. September zu moglichst rascher Ruck- 

kehr gemahnt worden. 
So traf er denn in den ersten Novembertagen wieder in 

Florenz ein. Die Dauer seiner Reise wurde officiell auf 

75 Tage berechnet, und es wurde ihm fiir jeden Tag eine Ver- 

gutung von zwei Goldliren bewilligt. Die erste Rate dieser 

\) Als solcher der Nachfolger Zauobi’s da Strada. 
2) Die Empfeblungsscbreiben (in denen Boccaccio als bonorabilis civis 

florentinus, circumspectus et prudens vir, magister et dominus bezeicbnet 

wird) sind vom 18., die Instruction vom 20. August datirt. Am 27. August 

muss Boccaccio bereits unterwegs gewesen sein, denn unter diesem Datum 

schrieb ihm seine Kegierung (ihn mit ,Carissime‘ anredend) in Angelegen- 

heit des Bischofs von Pistoja. 

Petrarca, Ep. Sen. V, 1. 

*) Hortis, a. a. 0. p. 25. 
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Summe, 90 Lire ftir 45 Tage, war ihm pranumerando am 

20. August ausgezahlt worden, den Best, 60 Lire fiir 30 Tage, 

erhielt er postnumerando am 4. November. Noch sind die 

betreffenden Eintragungen in den Ausgabebuchei*n der Signoria 

erhalten ^). Es war eine fiir die damaligen Geld- und Preis- 

verhaltnisse leidlich anstandige, aber keineswegs uberreich- 
liche Honorirung. 

Schon im Spatherbste des folgenden Jahres wurde Boc¬ 

caccio mit einer neuen Gesandtschaft an den Papst, der in- 

zwischen (16. October) seine Besidenz wirklich nach Bom 

verlegt hatte, betraut. Leider sind wir liber die nilheren Urn-' 

stande, unter denen diese Gesandtschaft eifolgte, und nament- 

lich liber ihre Yeranlassung niclit unterrichtet. Wir wissen 

von ihr liberhaupt nur durch eine kurze Angabe Mazzucchelli’s % 
der sich wieder auf eine jetzt verschollene Urkunde des 

Archivio del Monte Comune (von Florenz) beruft. Nur das 

Eine lasst sich hier noch sagen, dass Boccaccio am 11. No¬ 

vember den ublichen Eid leistete, seine Mission gewissenhaft 

erfullen zu wollen, und vermuthen lasst sich, dass der Zweck 

der Gesandtschaft die Begllickwunschung des Papstes zu seiner 

BUckkehr nach Bom war Der Papst antwortete mit einem 

vom 1. December 1367 datirten Schreiben^) an die florentiner 

Begierung, in welchem er sich liber Boccaccio, „seinen ge- 
liebten Sohn“, lobend ausspricht. 

Ebenfalls nur durch eine Angabe Mazzucchelli’s, der eine 
jetzt, wie es scheint, nicht mehr vorhandene Urkunde als 

Quelle anfuhrt, wissen wir, dass Boccaccio im |Jahre 1367 

Mitglied jener Begierungscommission war, welche die finan- 

ziellen Verhandlungen mit den im Dienste der florentiner 

Vgl. Manni, p. 39. 

2) Vgl. Bd. I, p. 381 f. 

Gli scrittori d’ Italia, art. Boccaccio, p. 1326, nota 77, womit zu 

vergleichen Ammirato, Istorie fiorentine ed. L. Scarabelli (Torino 1853) 
t. Ill, p. 12. 

0 Auch Landau, a. a. 0. p. 223 spricht diese Ansicht aus. 

Abgedruckt (aber mit dem irrigen Jabresdatum 1368) im Archiv. 

stor. ital. I, Ser. App. VII n. XCIV, p. 430. 

20* 
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Commune stehenden Soldnercompagnien zu fiihren hatte. Es 

liegt kein Grund vor, die Richtigkeit dieser Angabe zu be- 

zweifeln. 
Am 2. April desselben Jahres nahm Boccaccio auch an 

einer Verhandlung der „Capitani della Compagnia di Or San 

michele“ Theil. Es gait bier die Frage zu erortern, ob eine 

zum Schmuck und zur besseren Erhaltung eines Tabernakels der 

heiligen Jungfrau begonnene kiinstlerische Arbeit fortzusetzen 

Oder in Anbetracht der ungttnstigen Finanzverhaltnisse der 

Gesellschaft zu sistiren sei; man entschied sich fur die Fort- 

setzung ^). 
Im Frlihjahr 1368 — die Jahreszahl werden wir sogleich 

rechtfertigen — unternahm Boccaccio zur Erledigung irgend 

welcher, nicht naher bezeichneter Geschafte eine Reise nach 

Venedig. Er hatte gehofft, Petrarca dort noch anzutreffen, 

der, obwol vermuthlich schon Ende 1367 nach Padua iiber- 
gesiedelt, doch einstweilen noch seine Wohnung in Venedig 

beibehalten und im Marz 1368 sich dort aufgehalten hatte, 

jedoch, vermuthlich im April, von Galeazzo Visconti, urn an 
den Friedensverhandlungen desselben mit dem papstlichen 

Stuhle sich zu betheiligen, nach Pavia berufen worden war, wo 

er, nach langerem Aufenthalte in Padua, gegen Ende des Mai 

eintraf^). Boccaccio erfuhr dies, als er seine Reise kaum an- 
getreten, setzte diese nach einigem Schwanken aber gleich- 

wol fort, theils um seine geschaftlichen Angelegenheiten zu 

erledigen, theils da er in Venedig wenigstens Petrarca’s Toch- 

ter Francesca und deren Gatten Franceschino da Brossano vor- 

zufinden erwarten durfte. 
Boccaccio hat diese Reise in einer an Petrarca gerich- 

teten EpisteP) erzahlt, welche als eine wahre Perle unter 

Die betreffende Urkunde ist b. Corazzini, p. Cl f. abgedruckt. Der 

Verbandlungsgegenstand wird folgendermaassen angegeben: „deliberarono 

di prendere partite, se da seguitare fosse o non il lavofio, cbe, per adorna- 

mento e salvezza del tabernacolo di Nostra Donna, e incominciato nell’- 

arcora del palagio, il quale e sopra il detto tabernacolo". 

2) Vgl. Bd. I, 437. 

b. Corazz. p. 123—129. 
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seinen Briefen bezeichnet werden kann., indem sie uns einen 

ebenso interessanten wie erfreulichen Einblick in das Ge- 

milthslcben ihr6s Vei*fassers und in dessen herzlichss Freund- 
schaftsverhaltniss zu Petrarca thun lasst. 

Diese Epistel ist vom 30. Juni (primo Kalendas Julii) datirt. 

Bass hieriint6rnur der 30. Juni d6s Jahres 1368 verstanden werden 

kann, ergibt sicb aus folgenden Erwagungen: 1. Am Sclilusse 

der Epistel klagt Boccaccio, dass er einige Briefe, die Petrarca 

an ihn gerichtet, nie erhalten babe ^), und bezeichnet als solche 

namentlich die mit den Woiten „Beasti me munere“ begin- 

nende Epistel (Ep. P"am. XVIII, 3), den Brief, in welchem 

Petrarca sich uber sein Verhaltniss zu Dante ausspricht (Ep. 

Fam. XXI, 15) und die Episteln Petrarca’s tiber den jungen 

Ravennaten (Ep. Fam. XXIII, 19), „gegen die Astrologen“ (es 

kann nur Ep. Sen. Ill, 1, datirt vom 7. Sept. [1363], gemeint 

sein) und „uber sein Alter“. Es unterliegt gewiss keinem 

Zweifel, dass unter der letztgenannten Epistel die vom 20. Juli 

1367 (Ep. Sen. VIII, 8) datirte zu verstehen ist 2). Folglich 

ist Boccaccio’s Epistel nach dem 20. Juli 1367 geschrieben. 

Von ilirem Vorhandensein wird er durch darauf bezugliche spMere 
Mittheilungen Petrarca’s unterrichtet worden sein, die beiden ersten der 
oben namentlich benannten konnte er auch bei seinem friiheren Besuche 
in Venedig (1363) in Petrarca’s Copirbuche gelesen haben. 

Man konnte allerdings und anscheinend selbst mit besserem Rechte 
an Ep. Sen. YIII, 1 denken, in welcber Petrarca am 20. Juli 1366 Boccaccio 
seinen Eintritt in das gefiirchtete 63. Lebensjahr anzeigt. Dann wiirde 
Boccaccio im Fruhjahr 1367 in Venedig gewesen sein und am 30. Juni 
dieses Jahres die Epistel „Ut te viderem“ geschrieben haben. Aber gegen 
das Jahr 1367 sprechen folgende Bedenken: 1. Wir wissen nicht, dass 
Petrarca im Fruhjahr des genannten Jahres sich in Pavia befand (fur Juli 
erst wird sein Aufenthalt daselbst durch Ep. Sen. V, 6 vom 11. Juli be- 
zeugt); 2. es ware hbchst auffallig, dass Boccaccio in seiner Epistel, wahrend 
er iiber Petrarca’s Enkelin Eletta so ausfiihrlich spricht, des Enkels Fran¬ 
cesco, der doch Petrarca’s besonderer Liebling war, gar nicht erwahnt (fiir 
das Jahr 1368 lasst sich die gleiche Thatsache leicht erklaren,' vgl. unten 
S. 312); 3. in das Jahr 1367 fallt aller Wahrscheinlichkeit nach, und zwar 
gerade in die Monate Mai und Juni, die erste Flucht des jungen Ravennaten 
(vgl. Bd. I, p. 367 und Fracassetti, Lett. fam. t. V, p. 93 ff.). Es ware 
hbchst befremdlich, wenn Boccaccio dieses Ereigniss, das er in Venedig 
hatte erfahren miissen, vollstandig unerwahnt gelassen hatte. 
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und da nun in den Jahren 1369—1375 Petrarca sich weder 

zu Venedig noch zu Pavia aufgehalten hat^) — seine im Sep¬ 

tember 1373 nach Venedig unternommene Gesandtschaftsreise 

kann hier nicht in Betracht kommen —, so muss sie am 

30. Juni 1368 geschrieben worden sein und demnacb ist auch 

Boccaccio’s Besuch in Venedig in dieses Jahr anzusetzen 

(vgl. no. 3). — 2. Boccaccio erwahnt (p. 126 b. Corazz.) in 

der Epistel, dass Petrarca’s Enkelin Eletta, welche er bei 

seinem Besuche zum ersten Male sab, damals nicht ganz so 

alt gewesen sei, wie sein eigenes im Alter von ungefahr filnf 

und einem halben Jahre verstorbenes (uneheliches) Tochter- 

chen (Olympias). Bedeutend ist die Altersdifferenz zwischen 

den beiden Madchen keinesfalls gewesen, wie schon daraus 

hervorgeht, dass Boccaccio seine Toebter im Verbaltnisse zu 

Eletta als „grandiuscula“ d. i. „ein wenig alter“ bezeichnet. 

Die kleine Eletta mag also damals annahernd fiinf Jahre 

alt gewesen sein. Nun lasst sich freilich weder das Geburts- 

jahr Eletta’s (von deren Existenz wir iiberhaupt nur dureh 
Boccaccio’s Brief etwas wissen) noch das Vermahlungsjahr 

ihrer Mutter genau bestimmen, aber es kann als das letztere 

mit ziemlieher Sieherheit 1361 Oder 1362, und als das erstere 
1362 Oder 1363 angenommen werden ^). Sollte 1363 das Ge- 

burtsjahr Eletta’s sein, so wiirde sie eben 1368 ungefahr funf 

Jahre gezahlt haben. 3. Boccaccio’s Epistel vom 30. Juni ist 

die Antwort auf einen Brief Petrarca’s, den dieser am 29. Mai 

von Pavia aus an ihn gerichtet hatte^). Gerade im Jahre 

1368 aber befand sich, wie wir sahen, Petrarca in Pavia. Da- 

mit stimmt auch vortrefflich iiberein, dass Boccaccio angibt^). 

Der Kiirze wegen werde hier nur aufFracassetti, Prolegg. p. CLIIfiF. 
verwiesen. 

Vgl. Fracassetti zu Lett. fam. t. II, p. 260 ff. 
Boccaccio erwahnt dies ausdriicklich (p. 128 b. Corazz.). 
p. 123: „ . . . . Ticinum revocatus abires“. „revocatus“ ersetzt, wie 

haufig in der mittelalterlichen Latinitat, so auch hier das einfache „vocatus“, 
wenn man nicht etwa iibersetzen will: „abermals gerufen, wiederum ein- 
geladen“ mit Riicksicht darauf, dass auch in friiheren Jahren Petrarca von 
Galeazzo nach Pavia eingeladen worden war. 
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Petrarca sei nach Pavia „bei-ufen“ worden, denn in der That 

war er ja einer Berufung Galeazzo’s Visconti gefolgt. 

Von diesen drei angefhhrten Argumenten betonen wir 

namentlich das an erster Stelle genannte und glauben, dass 

dasselbe sich schwerlich widerlegen lassen dUrfte. 

Einige Einwendungen, welche gegen unsere Schlussfolgerung 

sich erheben lassen, sind unschwer zu entkraften. Fracassetti 

glaubt, dass der in der Epistel vom 30. Juni erzahlte Besuch 

Boccaccio’s in Venedig nicht im Jahre 1368 stattgefunden 

haben konne, weil durch Ep. Sen. X, 4 und 5 bezeugt wird, 

dass Boccaccio im Spatsommer^) dieses Jahres Petrarca in 

Padua besucht und von dort aus sich nach Venedig begeben 

hat. Hiergegen ist aber einfach zu bemerken, dass durehaus 

Nichts uns die Annahme verbietet, Boccaccio sei im Jahre 

1368 zweimal, im Frilhjahr und im Herbst in Venedig gevvesen. 

Die Entfernung zwischen Florenz und Venedig ist ja nicht so 

bedeutend, dass eine zweimal in einem Jahre unternommene 

Hin- und Herreise als sonderlich beschwerlieh Oder gar als 

unausfuhrbar erschiene, und Boccaccio liebte allem Anscheine 

nach, wie alle Humanisten, das Wandern und den haufigen Orts- 

wechsel. Auch liesse sich ja die Herbstreise so einfach mensch- 

lich erklaren: Petrarca hatte innig bedauert, im Friihjahre 

Boccaccio nicht bei sich sehen zu konnen, und so lud er ihn 

denn, nachdem er endlich sich der Staatsgeschafte entledigt 

hatte und von Pavia im Juli in seine paduaner Hauslichkeit 

zuriickgekehrt war, dringend ein, ihn nun zu besuehen, fiigte 

vielleicht auch (er war ja Boccaccio gegeniiber der reichere Mann) 

das Keisegeld bei oder doeh das Versprechen, die Keisekosten 

vergiiten zu wollen. So kann man sich die Sache recht 

gut vorstellen, und sollten die Dinge wirklich so geschehen 

0 Zu Lett. fam. t. Ill, p. 20 (wo der Druckfehler XI statt X delle 
Senili) zu berichtigen. 

2) Ep. Sen. X, 5 ist „Padua, den 30. October (1368)" datirt, X, 4, 
bei deren Abfassung Boccaccio bei Petrarca anwesend war, muss, wie aus 
dem Inbalte sicb ergibt, kurze Zeit vorber, also etwa im September (1368) 
gescbrieben worden sein. 
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sein, warum hatte da Boccaccio des Freundes Einladung nicht 

annehmen sollen? — Ferner konnte man es befremdlich finden, 
dass Boccaccio, wahrend er iiber Petrarca’s Enkelin Eletta so 

ausfiihrlich spricht, dessen kleinen Enkel Francesco, den er, 

wenn er wirklich im Friihjahre 1368 in Venedig war, ohne 

Zweifel ebenfalls gesehen hatte, mit keinem Worte erwahnt, 

und man kbnnte hieraus schliessen wollen, dass der Besuch 

entweder schon vor der Geburt des Kindes (Februar 1366) 

Oder erst nach dessen Tode (18. Juni 1368) ^ stattgefunden 

babe. Indessen ist Boccaccio’s Schweigen ausserst leicht zu 

erklaren: der Knabe war inzwischen gestorben und Boccaccio 

wollte den trauernden Grossvater nicht an den verlornen 

Liebling erinnern. — Eine andere Schwierigkeit konnte man 

darin erblicken, dass Petrarca im Jahre 1368, nachdem er am 

25. Mai von Padua abgereist war, am 30. Mai in Pavia ein- 

traf^), wahrend sein Brief, auf welchen Boccaccio am 30. Juni 

antwortete, aus Pavia vom 29. Mai („ quarto Kalendas Junii 

Ticini scripta“) datirt ist. Aber wie leicht kann diese Differenz, 

die also nur einen Tag betragt, durch einen Gedachtnissfehler, 

sei es Petrarca’s sei es Boccaccio’s, oder durch einen Schreib- 

fehler der Copisten verschuldet worden sein! — Endlich 

konnte man vielleicht daran Anstoss nehmen wollen, dass fiir 

das Friihjahr 1368 ein Aufenthalt Petrarca’s in Venedig, wie 
wir ihn bei unserer Hypothese annehmen miissen, durch Nichts 

bezeugt wird. Aber wir haben auch kein Zeugniss dafiir, dass 
Petrarca sich zu dieser Zeit irgend wo anders aufgehalten 

habe, und da allem Anscheine nach seine Uebersiedelung von 

Venedig nach Padua, die allerdings im Sommer 1368 abge- 
schlossen worden sein muss, nur sehr allmahlich und, um so 

zu sagen, stiickweise erfolgt zu sein scheint, so kann er recht 

fiiglich im Marz 1368 sich noch in Venedig befunden haben, 

zumal wenn, wie kaum zu bezweifeln,' seine verheirathete 

Ueber die Daten vgl. Bd. I, p. 365 (wo Z. 1 v. u. 15. Juni in 
18. Juni zu corrigiren) und Fracassetti zu Lett. fam. t. II, p. 262. 

Ep. Sen. XI, 2. Fracassetti in den Prolegg. zu der Ausgabe der 
Epp. Fam. gibt (p. CLIII) falscblicb den 29. Mai an. 
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Tochter damals dort lebte. Und da nun nach 1368 Petrarca 

sich nie wieder in Venedig wohnhaft gemacht hat, Boccaccio’s 

Epistel aber, wie wir oben nachgewiesen, erst nach dem 

20. Juli 1367 geschrieben worden sein kann, so werden wir 

geradezu gezwungen, als ihr Datum den 30. Juni 1368 
anzusetzen ^). 

Nachdem wir also die Abfassungszeit der Epistel bestimmt, 

geben wir dieselbe des Interesses wegen, welches ihr Inhalt 
besitzt, vollstandig in Uebersetzung wieder. 

„Um Dich zu besuchen, ruhmvoller Lehrer“ — so beginnt 

Boccaccio, in gewohnter Weise Petrarca ehrerbietig als seinen 

Lehrer bezeichnend —, „trat ich am 24. Marz die Reise von 

Certaldo nach Venedig an, wo Du Dich damals befandst, aber 

zu Florenz hielten mich der bestandige Regen und die Ab* 

mahnungen der Freunde und die Furcht vor den Gefahren der 

Reise (denn Leute, die von Bologna zuriickkamen, wussten 

Schreckliches zu erzahlen) so lange- zuruck, dass Du inzwischen, 

einer Einladung folgend, nach Pavia Dich begabst. Als ich 

diese schmerzliche Nachricht erfahren hatte, stand ich fast 

1) Wir gestehen gern, dass trotz alledem doch noch ein kleines Be- 
denken iibrig bleibt. Boccaccio kam, da er am 24. Marz von Certaldo 
abreiste und sich doch gewiss nicht monatelang in Florenz aufhielt, jeden- 
falls noch im April oder spatestens doch Anfang Mai nach Venedig. Bis 
zum 25. Mai aber befand sich im Jahre 1368 Petrarca in Padua. Man 
fragt sich nun: warum begab sich Boccaccio nicht, um den Freund zu 
besuchen, nach dem doch nur wenige Meilen von Venedig entfernten Padua? 
Es ist schwer, hierauf eine befriedigende Antwort zu geben. Doch konnte 
man etwa sagen, die Wege seien, wie so haufig in Oberitalien wahrend 
des Friihjahres, in Folge von Ueberschwemmungen zu schwer gangbar 
gewesen, oder aber Boccaccio babe gar nicht gewusst, dass Petrarca sich 
noch in Padua befand, und dieser habe taglich seiner Berufung nach 
Pavia gewartig sein miissen, so dass er selbst die Dauer seines Aufent- 
haltes gar nicht zu bemessen und keine darauf beziiglichen Mittheilungen 
an seine Angehorigen nach Venedig zu richten vermochte. Bemerkt muss 
aber werden, dass die gleiche Schwierigkeit auch fiir das Jahr 1367 vor- 
liegen wiirde (denn auch in diesem Jahre befand sich Petrarca Ende April 
und vermuthlich auch Anfang Mai in Padua, vgl. das Datum von Ep. Sen. 
V, 5), dass sie also nicht als ein Argument gegen das Jahr 1368 geltend 
gemacht werden kann. Alles in Allem erwogen haltsn wir durchaus an der 
Annahme des letztgenannten Jahres fest. 
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von meinem Vorhaben ab. Und ich hatte auch alien Grund 

zum Verzieht auf die Reise gehabt, denn wenn ich auch in 

Venedig verschiedene Dinge mir anzusehen wunschte, so hatte 

doch dies fur sich allein mich anfanglich nicht bestimmen 

konnen zu reisen. Indessen urn nicht die Hoffnung einiger 

Freunde zu tauschen, welche mir vertrauensvoll die Abwickelung 

eines schwierigen Geschaftes iibertragen batten, und da ich 

mich sehnte, wenigstens diejenigen, die Du mit Recht so zart- 

lich liebst, die mir aber bisher noch unbekannt waren, Deine 

Tullia namlich und ihren Francesco, endlich einmal kennen zu 

lernen, und auch die Uebrigen, die Dir, wie ich glaube, in 

Venedig noch immer liebe Freunde sind^), zu besuchen, so 

nahm ich bei dem Eintritte milderer Witterung meine Reise 

wieder auf und fuhrte sie, obwol mit grossen Beschwerlich- 

keiten, glilcklich zu Ende. Dass ich unterwegs ganz unverhofft, 

aber zu meiner hdchsten Freude mit Deinem Francesco zu- 
sammentraf, wird er, denke ich, Dir bereits selbst erzahlt 

haben. Als ich nach der frohen und freundschaftlichen Be- 

griissung von ihm gehbrt hatte, dass Du Dich wohl befandest 

und dass es Dir auch sonst recht erfreulich erginge, bewun- 

derte ich in meinen Gedanken freudig die hochgewachsene 
Gestalt Deines Schwiegersohnes, den freundlich wohlwollenden 

Ausdruck seines Antlitzes, seine gewahlte Rede und sein liebens- 
wiirdiges Benehmen, und lobte schon auf das blosse Ansehen 
bin Deine Wahl. Aber was soil ich den loben, der Dein Sohn 

ist Oder doch von Dir zu Deinem Sohne erwahlt wurde? — End¬ 

lich musste ich mich, da es nicht anders anging, einstweilen von 

ihm trennen und bestieg am Morgen mein Schiiflein wieder. 

Kaum war ich in Venedig an’s Land gestiegen, als ich mich 

plotzlich von mehreren Landsleuten umringt sah, deren jeder 

bat, dass ich, da Du ja abwesend seiest, bei ihm wohnen 

mochte. Es war, als wenn ich einen Boten vorausgeschickt 
hatte, und mein Erstaunen war nicht gering. Nachdem ich 

die freundlichen Anerbietungen mit allgemein gehaltenen W orten 

b Es ist namentlich an Donato Apenninigena und an den Kanzler 
Benintendi zu denken. 
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abgelehnt hatte, nahm ieh, sehr zum Verdrusse unseres Donatus, 

mein Absteigequartier in einem Gasthof zusammen mit Francesco 

Allegri, mit dem ich von Florenz aus gemeinsam gereist war und 

der sich hochst zuvorkommend und ehrerbietig gegen mich betragen 

hatte, weshalb ich nicht den Anschein auf mich laden wollte, 

als vergalte ich dem jungen Freunde die mir erwiesene Ehre 

durch eine Beschamung. Und dartiber habe ich deswegen so 

ausfiihrlich gesprochen, damit Du mich entschuldigen wollest, 

wenn ich dieses Mai von Deiner Uberaus gUtigen Gastfreund- 

sehaft, welche Du mir in Deinem Briefe anbotest, keinen Ge- 

brauch gemacht habe. Denn wenn auch Niemand von den 

Freunden dagewesen ware, der mich hatte beherbergen konnen, 

so ware ich doch lieber in ein Gasthaus gegangen, als dass 

ieh in Abwesenheit ihres Gatten bei Tullia abgestiegen ware. 

Denn wiewol Du in dieser und in vielen anderen Beziehungen 

die Lauterkeit meiner Gesinnung gegen Alles, was Dir gehbrt, 

kennst, so kennen sie doch nicht Alle, und wenn auch mein 

graues Haupt und mein vorgerticktes Alter und mein durch 

allzu grosse Beleibtheit unbehUlflich gewordener Korper alien 

Verdacht entfernen soil ten, so glaubte ich doch von einem 

Wohnen bei Tullia absehen zu mttssen, damit nicht etwa der 

Argwohn der Leute, die immer Schlechtes zu glauben geneigt 

sind, dort eine Fussspur zu entdecken vermeinen konnte, wo 

mein Fuss auch nicht einmal hingesetzt worden ware. Du 

weisst ja, dass in solchen Dingen ein boshaftes und liignerisches 
GerUcht mehr vermag, als die Wahrheit.“ 

„Spater, als ich ein wenig geruht hatte, ging ich aus, urn 

Tullia zu begrilssen. Diese, die vorher von meiner Ankunft 

gehbrt hatte, kam mir so freudig entgegen, als wenn Du selbst 

zurilckgekehrt warst, begriisste mich, sittsam errbthend und 

die Augen niederschlagend, mit einer Art verschamter tbchter- 

licher Zartlichkeit und in geziemendester Weise und nahm 

mich auf das Freundlichste auf i). 0 guter Gott! ich erkannte 

darin sofort Deinen Auftrag und das Vertrauen, mit welchem 
——- f 

„totis me suscepit ulnis“. Die wortlicke Uebersetzung wiirde einen 
dem vorher Gesagten scheinbar widersprechenden Sinn ergeben. 
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Du mich beehrst, und wiinschte mir selbst Gliick dazu, in 

solchem Grade Dein Freund zu sein. Aber nachdem Tullia 

und ich eine Weile mit Gesprachen, wie sie bei dem ersten 

Anknupfen von Bekanntschaften ublich sind, uns unterhalten 

batten, nahmen wir in Gesellschaft einiger Freunde in Deinem 

Gartchen Platz. Hier bot sie mir in ausfiihrlicherer, freundlicher 

Kede Dein Haus, Deine Bibliothek und alles Deine zur Benutzung 

an, und wenn es nach ihr gegangen ware, so wiirde ich es, 

unbeschadet ihrer Hausfrauen wiirde, angenommen haben. 

Wahrend wir so bin und her sprachen, kam mit sittsamerem 

Schritte, als in solch’ zartem Alter gewohnlich, Deine und 

meine liebe Eletta hinzu und sab mich lachelnd an, ehe sie 

sich mit mir bekannt machte. Ich nahm sie nicht nur mit 

Freude, sondern mit wahrer Leidenschaft in meine Arme, denn 

beim ersten Anblicke glaubte ich mein eigenes, verstorbenes 

Tbchterchen wiedei’zusehen. Was soli ich sagen? Wenn Du 
mir nicht glaubst, so glaube dem Arzte Guglielmo aus Ravenna 

und unserem Donato, die mein kleines Madchen gesehen 

haben! Deine Eletta hat ganz dasselbe Gesicht, dasselbe 
Lacheln, dieselben munteren Augen, denselben Gang und das¬ 

selbe Benehmen und dieselbe Haltung des ganzen kleinen 
Kdrpers, wie mein Tbchterchen, nur war das letztere ein wenig 

grosser, weil auch etwas alter, denn es war bereits funf und 

ein halbes Jahr alt geworden, als ich es zum letzten Male 

sah. Ueberdies, wenn Deine Eletta denselben Dialect sprache, 
wie meine Kleine, so ware auch die kindlich einfache Sprach- 
weise der beiden ganz die gleiche. Doch was soli ich viele 

Worte machen? Ich konnte keine Verschiedenheit zwischen 

beiden Kindern herausfinden, ausgenommen, dass das Haupt- 
haar Deiner Kleinen goldblond ist, wahrend das der meinen 

rbthlich schwarz i) war. Ach 1 wie oft trieb mir, als ich Deine 

Eletta liebkoste und mich an ihrem Geplauder ergbtzte, die 

Erinnerung an mein mir entrissenes Tbchterchen die Thranen 

in die Augen, so dass ich meiner Wehmuth, wenn ich unbe- 

„ inter uigram rufamque“. 
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obachtet war, in Seufzern Luft machen musste. An Deiner 

Eletta also kannst Du ermessen, was ich geweint babe und 

weshalb ich seit so langer Zeit traurig war. — Wenn ich von 

Deinem Francesco Alles, was ich mochte, berichten wollte ^), 

wurde ich gar nicht fertig werden. Denn allzuweit wiirde es 

mich fiihren, zu erzahlen, wie sehr er sich bemiihte, mir seine 

freundschaftliche Gesinnung und Liebe durch Wort und That 

zu bekunden, wie haufig er mich besuchte, als er sah, dass 

ich mich standhaft weigerte, bei ihm Quartier zu nehmen, wie 

oft und wie freundlich er mich mit Einladungen zu Tische be- 

ehrte, es geniige 2), dies Eine zu erzahlen. Er hatte erfahren, 

dass ich arm sei, was ich auch nie geleugnet habe, und als 

ich nun von Venedig abreisen wollte — es war eine schon 

spate Stunde —, da fUhrte er mich in ein abgelegenes Ge- 

mach, und indem er seine grossen Hande auf meine Aermchen 

legte und vor innerer Erregung gar nicht recht sprechen 

konnte, bat er mich so lange, bis ich fast widerwillig und er- 

rothend ein freigebiges Geldgeschenk von ihm annahm, und 

dann ging er, mir Lebewohl sagend, eiligst fort und verliess 

mich, der ich das Geschehene fast verwiinschte. Gebe Gott, 
dass ich es ihm einst vergelten kann!“ 

„Ich besuchte ferner den ruhmreichen Magister Guido von 

Reggio, der reich begutert ist und an Allem Ueberfluss hat, 

ich wurde von ihm mit seiner Gunst beehrt und mit einem 

Ringe beschenkt. Endlich kehrte ich, nachdem mir einige 

Unannehmlichkeiten Verdruss bereitet, mit ebenso grosser 

Beschwerde, wie ich gekommen war, in die Vaterstadt zuruck.“ 

„Da hast Du also die ganze Geschichte dessen, was mir 
neulich in Venedig begegnet ist, aber obwol sie schon ziemlich 

lang ausgefallen ist, fehlt doch noch Vieles, was der Erwah- 

nung werth .ware. Der Erwahnung werth, meine ich, in Bezug 

b Man hat also, obwol Boccaccio es nicht ausdriicklich sagt, anzu- 
nehmen, dass Francesco bald nach Boccaccio’s Ankunft in Venedig eben- 
falls wieder dahin kam. 

jjdixisse igitur unum sufficiet“. Statt sufficiet lesen wir sufficiat und 
setzen vor dixisse Punkt.^ 
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auf mich, denn was Dich anbetrifft, so weiss ich, dass das, was 

ich geschrieben babe, fur Dich gar kein oder doch nur geriii- 

ges Interesse besitzt.“ 

„Als ich wieder in der Heimath angelangt war, erreichte 

mich naeh wenigen Tagen, von unserem Donatus an mich 

ubermittelt, Dein am 29. Mai zu Pavia geschriebener Brief, 

dessen Empfang mich mit Freude erfiillte und den ich vor 

alien anderen Dingen las. In Deinem Herzen und in Deiner 

Correspondenz nehme ich ja zu meiner innigen Freude eine 

bedeutende Stelle ein und bin uberzeugt, dass aus diesem 

Grunde wenigstens mein Name bei den Nachkommen viele 

Jahrhunderte hindurch mit Ehren genannt werden wird. Denn 

man wird nicht glauben, dass Du so oft und so ausfiihrlich 

einem unwissenden und geistestragen Menschen geschrieben 
4 

habest, und namentlich solche Dinge, wie Du sie in mehreren 

Episteln in einem bliihenden und anmuthreichen Style vor- 

tragst. Und schon seit fast einem Jahre habe ich damit be- 

gonnen, Deine Briefe an mich, deren Zahl mir selbst sehr be- 

trachtlich erscheint, in der Reihenfolge, in welcher sie abge- 

schickt Oder verfasst worden sind, in ein Heft zusammen- 

zuschreiben, aber ich bin genbthigt worden, damit innezuhalten, 

denn es fehlen mir einige, welche, obwol sie von Dir abge- 

schickt wurden, nie in meine Hande gekommen sind, namlich 

die Epistel, die mit den Worten beginnt„Beasti me munere etc.“, 

und diejenige, welche Du iiber Dante geschrieben hast, und 

vielleicht noch mehrere andere; aus letztvergangener Zeit habe 
ich diejenige, welche Du, wie Du sagst, „gegen die Astrologen“ 

geschrieben hast, niemals erhalten, auch jene nicht, in welcher 

Du Deinen Knaben (d. i. den jungen Ravennaten) lobst und 

endlich jene iiber Dein Alter ^), welche ich sehnlichst den 

ubrigen hinzuzufiigen wiinsche, damit, wenn ich nicht alle 
Bande Deiner Briefe besitzen kann, mindestens der Band der 

an mich gerichteten vollstandig werde. Daher bitte ich Dich 

Die bezeichneten Episteln sind: Ep. Earn. XVIII, 3, XXI, 15, 
XXIII, 19, Ep. Sen. Ill, 1 und VIII, 8. Hiernach ist die Angabe auf 
S. 55, Anm. 1 zu vervollstandigen. 
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bei Deinem verehrungswUrdigen Haupte, dass Du die oben 

aufgezahlten Episteln von einem Deiner Schreiber noch einmal 

copiren lassen und mir zusenden mbgest, damit ich wenigstens 

den angefangenen Band der Briefe beenden kann. Und nun 

moge es geniigen, dieses Viele Oder vielmehr Allzuviele ge- 

schrieben zu haben! Griisse, bitte ich, unsern Francesco und 

lebe wohl, bester der Menschen! Geschrieben zu Florenz am 
30. Juni.“ 

Unserer oben^) dargelegten Annahme zufolge reiste nun Boc¬ 
caccio, nachdem Petrarca im Juli 1368 aus Pavia nach Padua zu- 

riickgekehrt war, nochmals zum Besuche des Freundes nach Ober- 

italien und zwar zunachst gewiss nach Padua, von wo aus er 

sich nach Venedig begab. Er weilte gerade bei Petrarca, als 

dieser (vermuthlich im September) an Donato degli Albanzani, 

der einen hoffnungsvollen Sohn verloren hatte, eine lange und 

bewegliche Trostepistel richtete ^). Alle naheren Angaben uber 

diese Reise Boccaccio’s fehlen, und ebenso fehlen alle und jede 

Nachrichten uber Boccaccio’s Erlebnisse wahrend der Jahre 

1369 und 1370. Im Anfange des Jahres 1371 befand sich, wie eine 

gleich zu erwahnende Epistel bezeugt, Boccaccio wieder in 

Neapel, ohne dass wir mit Sicherheit anzugeben wiissten, aus 

welcher Veranlassung und seit wie langer Zeit. Er traf dort 

mit einem alten Studienfreund, der uns freilich sonst nicht 

naher bekannt ist, zusammen, mit Niccolo de Montefalcone, 

dem Abte der Karthause S. Stefano in Calabrien. Dieser ent- 

warf Boccaccio eine begeisterte Schilderung der herrlichen Lage 

seines Klosters, der Annehmlichkeit des Aufenthaltes in demselben 

und der Grbsse seiner Bibliothek und lud ihn dringend zu einem 

Besuche ein. Boccaccio hatte nicht iibel Lust, der Einladung 

Folge zu leisten, aber auf einmal reiste der Abt aus irgend 

welchem Grunde in einer Nacht nach Calabrien zuriick, ohne 

dem Freunde auch nur'einen Abschiedsbesuch gemacht zu 

haben. Boccaccio fuhlte sich durch dieses auffallende Beneh- 

0 s. 311. 
2) Vgl. Ep. Sen. X, 4 und 5 (die erstere ist die Trostepistel). 
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men mit Recht sehr verletzt unci richtete am 20. Januar [1371] 

an Niccolo eine Epistel veil bitterer und in einer recht kraf- 

tigen Sprache vorgetragener Vorwiirfe. Gutmiithig aber, wie 

er war, theilte er am Schlusse des Briefes dem treulosen 

Freunde die vermuthlich erst ganz vor Kurzem in Neapel ein- 

getroffene Nachricht mit, dass Papst Urban V. gestorben 

(19. December 1370) und Gregor XL dessen Nachfolger ge- 

worden sei (30. December 1370) Endlich bat er den Abt 

um die Riickgabe eines Tacituscodex, den dieser von ihm ent- 

liehen und mitgenommen hatte. — Vielleicht in die Zeit dieses 

neapolitanischen Aufenthaltes ist ein von Benvenuto da Imola, 

Boccaccio’s Schuler, im Dante-Commentare ^) erzahlter Vorfall 
anzusetzen, der sich aber freilich auch friiher oder spater ereignet 

haben kann. Als Boccaccio in Apulien umherreiste, besuchte 

er auch das einst durch seine Bibliothek und durch die 
litterarische Thatigkeit seiner Monche beruhmte Kloster Monte 

Casino. Begierig, die dortige Bibliothek zu sehen, von welcher 

er so viel Riihmliches gehbrt hatte, bat er in bescheidenster 
und freundlichster Weise einen Monch, dass er ihm das be- 

treffende Zimmer ofihen mochte. Dieser aber antwortete kurz 

angebunden, indem er auf eine hohe Treppe zeigte: „Steige 

nur hinauf, denn sie ist offen!“ Boccaccio stieg freudig hinauf 

und land, dass der Aufbewahrungsort eines so grossen Schatzes 
ein Raum ohne Schloss und Riegel war, und als er eintrat, 

sah er die Fenster mit Gras bewachsen und alle Bucher sammt 

den Gestellen mit diekem Staube bedeckt. 'Verwundert begann 
er diesen und jenen Codex aufzuschlagen und fand, dass eine 

Neapoli XIII Kalend. februarii festinanter. Die oben S. 47 iiber 
den Inbalt der Epistel gemachte kurze Angabe ist nacb dem bier Gesagten 
zu berichtigen. 

2) Hieraus erhellt natiirlicb unzweifelbaft, dass die Epistel am 20. Ja¬ 
nuar 1371 geschrieben worden ist. 

Zu Paradise XXII. Die Stelle ist lateinisch mitgetbeilt von Manni, 
p. 32 f., in italieniscber Uebersetzung von Baldelli, p. 127. — Ueber die 
Rescription der Codices im Mittelalter, iiber welcbe viele Vorurtbeile ver- 
breitet sind, vgl. Wattenbacb, Gescbicbte des Scbriftwesens im Mittelalter 
(2. Ausg., Berlin 1875), p. 247 ff. 
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grosse Anzahl alter und seltener Bucher mannigfachen Inhaltes 

vorhanden war, aber aus einigen waren gauze Lagen heraus- 

gerissen, andere waren an den Randern beschnitten und viel- 

fach veistummelt. Da jamnierte es ihn, dass die Werke des 

Fleisses und der Arbeit so vieler bertihmter Manner in die 

Hande so gewissenloser Menschen gekommen seien, und betrilbt 

und weinend verliess er das Gemach. Ini Kloster begegnete 

er dann einem Mbnche und frug ihn, warum so iiberaus kost- 

bare Bucher so schmachvoll entstellt worden seien. Dieser 

antwortete, dass einige Monche, urn ein paar Soldi zu ver- 

dienen, einzelne Pergamentlagen abkratzten und Gebetbuchlein 

daraus machten, die sie dann an die Kinder verkauften, und 

dass sie aus den Randern der Blatter Amulettzettel fiir die 

Weiber fertigten. „Nun gehe hin, gelehrter Mann,“ schliesst 

Benvenuto mit bitterm Humore seine Erziihlung, „zerbrich Dir 
den Kopf und schreibe Bticher!“ 

Es ware nun gewiss voreilig und irrig, aus dieser Anekdote 

verallgemeinernde Schliisse auf den Zustand der gelehrten 

Studien in den Klostern der damaligen Zeit ziehen zu wollen. 

Wissen wir doch, dass selbst noch in der spateren Renaissance- 

zeit es keineswegs an Klostern fehlte, die Sitze der Gelehr- 

samkeit, noch an Mdnchen, die kenntnissreich und litterarisch 

thatig waren. Mchtsdestoweniger ist der berichtete Vorfall 

bezeichnend genug fur die damaligen Verhaltnisse, er deutete 
gleichsam an, dass die Zeit voriiber sei, in welcher die Wissen- 

schaft in die Mauern der Kloster gebannt gewesen war, und 

dass eine neue Zeit nun beginne, in welcher statt des Monches 

der gelehrte Laie die Pflege und Fbrderung des Wissens uber- 
nehmen solle. — 

Die Frage, wie lange Boccaccio, als er im Beginn des 

Jahres sich zu Neapel befand, seinen Aufenthalt daselbst aus- 

dehnte, ist nicht ganz leicht zu Ibsen, und von ihrer Beant- 

wortung hangt es ab, ob wir einige Angaben, welche Boccaccio 

in zwei Episteln iiber einen Aufenthalt in Neapel macht, auf 

den hier in Frage stehenden beziehen durfen Oder als auf einen 

spateren (denn an einen fruheren kann keinesfalls gedacht 
K or ting, Boccaccio. Ol 
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werden) bezligiich betrachten mussen. Von den beiden be- 

treffenden Episteln ist die eine (datirt vom 26. Juni, ohne 
Jahresangabe) an Niccolo de’ Figli d’ Orso^), die andere^), 

ohne jedes Datum, an Jacopo Pizzinghe, den Logotheten des 

sicilisehen Konigs Friedrich, gerichtet Dass beide Episteln 

auf denselben neapolitanisehen Aufenthalt Bezug nehmen, wird 

durch die Gleichheit einer in beiden sich findenden wichtigen 

Angabe unzweifelhaft gemacht^). In der Epistel an Niccolo 

Orsini berichtet Boccaccio, dass er im vergangenen Jahre, 

und in derjenigen an den Logotheten, dass er im vergangenen 

Friihling in Neapel gewesen sei. Gelange es uns nun, das Ab- 

fassungsjahr wenigstens einer der beiden Episteln zu bestim- 

men, so wurde dadurch naturlich zugleich auch das Jahr des 

neapolitanisehen Aufenthaltes bestimmt werden. Leider aber 

bieten die Episteln keine Handhaben hierzu dar. Balclelli^) 

glaubte allerdings eine solche gefunden zu haben. Die Epistel 
an Jacopo Pizzinghe ist iiberschrieben „celeberrimi nominis 

militi Jacobo Pizzinghe, serenissimi principis Federici Trina- 

criae regis logothetae“. Nun aber nahm Friedrich von Si- 

cilien erst 1372 in Folge eines mit Johanna von Neapel ge- 
schlossenen Friedensvertrages den Xitel ,K6nig von Trinacrien‘ 

an^). Folglich, meint Baldelli, miisse die Epistel nach 1372 

geschrieben worden sein, und zwar kbnne von den drei iiber- 

haupt moglichen Jahren (1373, 1374, 1375) nur das Jahr 1373 

in Betracht kommen, und wenn 1373 das Jahr der Abfassung, 

so ist dann naturlich 1372 das Jahr des Aufenthaltes. Im Jahre 

1373 aber war Boccaccio schwer krank und zwar, wie nicht zu 
bezweifeln, in Certaldo, er konnte also in diesem Jahre nicht 

in Neapel sein. Dass namlich die schwere Erkrankung im 

Jahre 1373 statt hatte, geht aus dem Briefe Boccaccio’s an 

b. Corazz., p. 317—321. 
b. Corazz., p. 189—198. 
In beiden berichtet Boccaccio, dass er Florenz aus Verdruss iiber 

eineihm widerfahrene Krankung verlassen babe. (p. 189 und 318 b. Corazz.) 

p. 384. 
Vgl. Leo, a. a. 0. p. 683. 
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Maghinardo de’ Cavalcanti^) hervor, in welchem er, noch 

leidend, seine Leidensgeschichte erzahlt und dabei gelegentlich 

(p. 283) erwahnt, dass er im sechzigsten Lebensjahre stehe^). 

Nach Baldelli’s Schlussfolgerungen ware also Boccaccio im 

Fruhjahr 1372 in Neapel gewesen und hatte diese Stadt um 

Mitte Mai verlassen. Denn dass die Abreise im Mai statt- 

fand, erhellt aus dem „Neapel, 12. Mai, in Eile“ datirten 

Briefe Boccaccio’s an Matteo di Ambrosio^), welcher kurz vor 

der Abreise („instante discessu meo“, p. 329) geschrieben wor- 

den ist. Wir milssten dann entweder annehmen, dass Boccaccio 

den durch den Brief an Niccolo da Montefalcone constatirten, 

mindestens mit Januar 1371 begonnenen Aufenthalt bis zum 

Mai 1372 ausgedehnt babe, Oder dass er im Herbst 1372^), 

nachdem er erst kurz zuvor nach Florenz zuruckgekehrt war, 

von Florenz abermals abgereist und zum zweiten Male nach 

Neapel gekommen sei. Dass beide Annahmen hochst unwahr- 

scheinlich sind, liegt auf der Hand. Gegen die erstere spricht, 

dass Boccaccio seiner eigenen Angabe in der Epistel an Jacopo 

Pizzinghe zufolge ^) in der Hauptsache nur wahrend eines Friih- 

jahres , keineswegs aber langer als ein voiles Jahr in Neapel 

sich verweilt hat®). Gegen die zweite aber lasst sich ein- 

wenden, dass der alte und krankliche Mann die bei den da- 

maligen Verkehrsverhaltnissen weite und beschwerliche Reise 

von Florenz nach Neapel doch gewiss nicht zweimal kurz 
hintereinander gemacht haben wird. 

9 b. Corazz., p. 281—286. 

Man wird leicht bemerken, dass diese Argumentation in Bezug auf 
Logik und inneren Zusammenhang viel zu wiinschen tibrig lasst; wir 
mussten sie aber so, wie Baldelli sie gegeben hat, reproduciren, nur haben 
wir, um wenigstens einen ungefahren Zusammenhang herzustellen, einige 
Bindeglieder eingefiigt. 

b. Corazz,, p. 327—329. 

9 Dass er im Herbst von Florenz abgereist sei, sagt Boccaccio aus- 
driicklich im Eingange der Epistel an den Logotheten, 

9 „Neapoli aliquamdiu fueram vere praeterito“. Man beachte auch 
das ,aliquamdiu‘, das auf einen verhaltnissmassig kurzen Zeitraum hindeutet. 

®) Landau, a. a. 0. p. 230 f. scheint in der That diese Dauer des 
Aufenthaltes anzunehmen. 

21’^ 
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Ferner ist gegen Baldelli’s Argumentation auch Folgendes 

zu bemerken: 1. Die Ueberschrift der Epistel an Jacopo Piz- 

zinghe wiirde selbst dann, wenn sie, was nicht der Fall, auto¬ 

graph ware, nichts beweisen. Denn ganz abgesehen davon, 

dass der gern mit seinen griechischen Keimtnissen prunkende 

Boccaccio sehr leicht und ganz unabhangig von den politischen 

Verhaltnissen auf den Einfall gerathen konnte, Sicilien mit 

seinem altgriechischen Namen zu benennen, so muss man 

fragen: wie konnte er den Konig Friedrich iiberhaupt anders 

bezeichnen, wenn nicht als ,Konig von Trinacrien‘? Der sici- 

lische Konigstitel gebuhrte ja, wenigstens nach Ansicht derer, 

welche, wie Boccaccio, die Angiovinen als rechtmassige Herr- 

scher betrachteten, den Konigen von Neapel. Da nun aber 

doch auch dem aragonischen Friedrich, der, wie schon seine Yor- 

fahren, der factische Beherrscher Siciliens war, irgend ein 

Konigstitel gegeben werden musste, so bot sich die Bezeich- 
nung ,Konig von Trinacrien‘ als ein sehr bequemes Auskunfts- 

mittel, und sie konnte sehr wohl schon in allgemeinem Gebrauche 

sein, bevor sie durch den im Sommer 1372 abgeschlossenen 

Friedensvertrag auch officiell adoptirt wurde. 2. Wenn Boc¬ 
caccio angibt, zur Zeit seiner schweren Erkrankung im sech- 

zigsten Lebensjahre gestanden zu haben, so nbthigt uns dies 
keineswegs, diese Krankheit in das Jahr 1373 anzusetzen. In 

das sechzigste Jahr trat Boccaccio natiirlich mit seinem neunund- 
fiinfzigsten Geburtstage ein, diesen aber feierte er, weil im Jahre 

1313 geboren, im Jahre 1372 und vielleicht (denn wir kennen 

ja das Datum nicht) in einem der ersten Monate desselben, 

folglich stand er moglicherweise bereits einen grossen Theil 

des Jahres 1372 iiber in seinem sechzigsten Lebensjahre. 

Wir sind daher vdllig berechtigt zu der Annahme, dass 

die Episteln an Niccolo Orsini und an Jacopo Pizzinghe bereits 

im Jahre 1372 geschrieben worden seien und dass demnach 

Boccaccio im Fruhjahr 1371 sich zu Neapel befunden und im 
Mai diese Stadt verlassen habe. Ganz offenbar besitzt diese 
Annahme von vornherein die grosste Wahrscheinlichkeit, indem 

sie uns die Nothwendigkeit erspart, entweder an einen doppelten 
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Aufenthalt (1371 und 1372), oder aber an die Ausdehnung des 

mindestens im Januar 1371 begonnenen Aufenthaltes bis zum 

Mai 1372 zu glauben. [Vgl. liber diese Frage auch Hortis, Studi, 
p. 281 fj. 

Wenn dies rich tig ist, so konnen wir die oben (p. 319 f.) 

gemachten Angaben liber Boccaccio’s neapolitanischen Aufent¬ 

halt im Jahre 1371 durch die in den beiden erwahnten Episteln 

enthaltenen Mittheilungen folgendermaassen erganzen. 

Boccaccio hatte im Jahre 1370 von Seiten der florentiner 

Begierung irgend welche Krankung erfahren. Yielleicht dass 

ihm ein Amt, nach welchem er strebte, vielleicht auch dass 

ihm die Zahlung einer Geldsumme, auf welche er durch seine 

in den letztvergangenen Jahren ausgefiihrten Gesandtschaften 

Anspruch zu haben glaubte, verweigert ward. Zurnend liber 

das ihm wirklich oder vermeintlich angethane Unreeht verliess 

er im Herbst Florenz und trat eine Reise an, die ihn schliess- 

lich auch, ohne dass dies vorher in seinem Plane gelegen 

hatte, nach Neapel flihrte, welche Stadt zu meiden er ja jetzt, 

nachdem Acciaiuoli langst gestorben war (1365), keinen Grund 

mehr besass. In Neapel nahmen sich hochgestellte Manner 

seiner freundlich an. Vor alien aber that dies der Graf Hugo 

von Sanseverino, der den greisen Dichter gern ganz an Neapel 

fesseln wollte und zu diesem Zwecke Schritte bei der Konigin 

Johanna that. Verlockend genug mochte flir Boccaccio die Aus- 

sicht sein, die noch librigen Jahre seines Alters in einer ehren- 

vollen und behagliehen Musse in der Stadt hinbringen zu 

konnen, in welcher er glUekliche und genussreiche Jugend- 

jahre verlebt hatte. Eine Zeit lang scheint er auch wirklich 

geneigt gewesen zu sein, des Grafen Anerbietungen anzu- 

nehmen, dann aber siegte die Sehnsucht nach der trotz 

aller bdsen Erfahrungen, die er dort gemacht, doch innig ge- 

liebten Vaterstadt und nach den daselbst lebenden Freunden 

und liess ihn zur Rlickkehr dahin sich entschliessen. Auch 

die Erwagung, dass er, wenn er, sei es der Konigin, sei es des 

Grafen Pensionar werde, damit auf seine Freiheit verzichten 

und sich in eine zuweilen doch drlickende Abhangigkeit be- 
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geben wilrde, endlich selbst die Sorge um seine Bibliothek, 

deren Ueberfiihrung nach Neapel mit Unbequemlichkeiten und 

Gefahren verbunden gewesen ware, mdgen bei seinem Ent- 
schlusse mitgewirkt haben^). 

In Neapel machte Boccaccio die Bekanntschaft des ge- 

lehrten Minoritenmonches Ubertino di Corigliano, welcher da- 

mals als Unterhandler des sicilischen Konigs Friedrich sich 

dort aufhielt. Aber freilich musste er den Genuss, sich ge- 

legentlich einige Stunden mit dem feingebildeten Manne unter- 

halten zu konnen, immer mit grosser Beschwerde erkaufen. 

Der Monch wohnte namlich in dem auf steiler Hdhe gelegenen 

Lorenzokloster. Den Weg dahin zu Fuss zuruckzulegen, war 

fur Boccaccio, der im Alter an iibermassiger Koi'periiille litt, 

hochst beschwerlich, und sich eines Eeitthieres ofters zu be- 

dienen, erlaubten — so versicherte er wenigstens, obschon 

gewiss mit Uebertreibung — seine beschrankten Geldmittel nicht. 

Nichtsdestoweniger stieg er doch wiederholt zum Kloster empor. 

Von Ubertino erfuhr Boccaccio, dass der sicilische Logo- 

thet Jacopo Pizzinghe sich eifrig sowol mit gelehrten Studien 

als auch mit Poesie beschaftige, und dies gab ihm Anlass, an 

den ihm bis dahin vollig unbekannten sicilischen Wiirden- 

trager eine lange Epistel zu richten, auf deren in mancher 

Beziehung litterarhistorisch interessanten Inhalt wir an anderer 

Stelle zu sprechen kommen werden. Moglich, dass Boccaccio 

in dem Logotheten sich einen neuen Macen zu gewinnen dachte; 

hat er aber diese Holfnung gehegt, so ist sie allem Anscheine 

nach unerfiillt geblieben, denn Pizzinghe scheint Boccaccio’s 
Epistel nicht einmal beantwortet zu haben^). 

Im Mai riistete Boccaccio sich zur Kuckreise. Kurz vor 

derselben, am 12. Mai, beantwortete er noch, wie bereits er- 

q Das „desiderium revisendi libellos“ fiilirt Boccaccio selbst als ein 
Motiv seiner Riickkebr an (p. 189 b. Corazz.). 

HMte er es gethan oder hatte er, wenn er es that, Boccaccio irgend 
welche Anerbietungen gemacht, so wiirde dieser es sicker in dem Briefe an 
Niccolo Orsini, in welchem er die ihm in den letzten Jahren gemachten 
Freundschaftsbezeugungen au^zahlt, erwabnt haben. 



Die Jahre des Alters. 327 

wahnt, einen Brief, in welchem ihm ein junger Neapolitaner, 

Matteo di Ambrosio, in enthusiastischer Weise seine Bewunde- 

rung ausgesprochen hatte. Boccaccio lehnte in bescheidenen, 

aber freundlichen Worten das ihm in uberreichem Maasse ge- 
spendete Lob ab. — 

Bald nach seiner Ruckkehr nach Florenz, vielleicht noch 

im Sommer 1372 — denn dass diese Annahme moglich sei, 

glauben ^Yir oben bewiesen zu haben — und vielleicht in Folge 

der Anstrengungen der Reise, wurde Boccaccio von einer ebenso 

langwierigen wie schmerzensreichen Krankheit oder vielmehr 

von einem ganzen Heere von Krankheiten iibei-fallen. Er 

selbst hat mit riihrenden Worten die Geschichte dieser schweren 

Leidenszeit in einer Epistel an ^laghinardo de’ Cavalcanti er- 

zahlt (b. Corazz., p. 281—286). Wir lassen diesen Brief, der 

durch die Anschaulichkeit und Lebendigkeit der Schilderung 

interessant ist, hier in Uebersetzung folgen: 

„Du wirst Dich wundern, edler Ritter i), dass ich so lange 

gezogert habe. Dir zu schreiben, und es leidet keinen Zweifel, 

dass Du mich mit Recht anklagen konntest, wenn nicht eine 

vollgilltige, obwol traurige Entschuldigung meines so langen 

Zbgerns vorlage. Du hast, wenn ich nicht irre, erfahren 

kbnnen, dass ich krank gewesen bin. Ich Aermster! ich sagte 

eben: gewesen bin, als ob ich es nicht mehr sei, wahrend 

ich es doch noch bin und, was das Schlimmste ist, keineHoff- 

nung auf baldige Besserung besitze. Damit Du dies deutlicher 

einzusehen vermagst, will ich in Kurze berichten, wie der Ver- 

lauf meiner Krankheit, die mich Dir zu schreiben verhinderte, 

gewesen ist, zumal da mir in diesen Tagen nach langer Qual 

ein klein wenig aufzuathmen vergonnt ist, und ich mir wie ein 

aus dem Schlunde des Orcus Befreiter erscheine.“ 

„Seitdem ich Dich, von mir stets hochverehrter Mann, zum 

letzten Male gesehen habe, war mein Leben immer dem Tode 

ahnlich, triibselig, leidvoll und mir selbst verhasst und nicht 

von einem Schmerze bloss gepeinigt. Vor allem litt ich an 

Maghinardo war Marschall des neapolitanischen Konigreiches. 
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einem bestandigen brennenden Jucken und an einer trockenen 

Kratze^), das letztere in solchem Grade, dass ich Tag und 

Nacht damit zu thun hatte, mit den Fingernageln die aus- 

getrockneten Pusteln und den Schorf abzukratzen. Ausserdem 

qualten mich lastige Obstructionen, bestandiger Schmerz in 
den Nieren, Anschwellung der Milz, Entzundung der Gallen- 

blase, keuchender Husten, Heiserkeit und dumpfer Kopf- 

schmerz und andere Leiden mehr. Wollte ich alle meine 

Krankheiten aufzahlen, so wiirdest Du gewiss sagen, dass mein 

ganzer Kbrper in alien seinen Organen erschlafft ist und dass 
alle seine Safte rebellisch geworden sind.“ 

„In Folge dessen ist mir das Leben eine Burde, mein Leib 

ist mir zu einer schwerfalligen Last geworden, mein Gang 

schwankend, meine Hande zitternd, meine Gesichtsfarbe todt- 
bleich; aller Appetit ist mir geschwunden, und Alles macht 

mir Verdruss; selbst die Beschaftigung mit den Wissenschaften 
ist mir verhasst geworden, und die noch vor Kurzem so heiss 

geliebten Biicher sind mir jetzt ein Greuel; meine geistigen 

Krafte sind vollig ermattet, das Gedachtniss babe ich fast 
ganzlich verloren, meine Denkfahigkeit ist stumpf geworden 

und alle meine Gedanken sind dem Grabe und dem Tode zu- 
gewandt.“ 

„Was mir sonst die schdnste und wirksamste Trbstung 
war, ist mir jetzt entrissen. Die Musen, durch deren Himmels- 

gesang ich erfreut wurde, wenn Maro und unser Petrarca und 

einige andere Dichter die castalische Lyra mit geweihtem 

Plektron riihrten, sind fUr mich verstummt, still ist es jetzt in 
meinem Kammerlein, das sonst von Gesang ertbnte: kurz, 

mein ganzes Sein ist zu Triibsal geworden. Indessen habe ich 

bei so vielen Uebeln wenigstens noch mein Augenlicht unge- 

schwacht behalten, und mein Magen ist bis jetzt noch von 

Uebelkeit frei geblieben, und wenn ich mit den Nageln den 

b Die Kratze trat damals weit Mufiger auf, als jetzt, und zwar auch 
in Gesellschaftskreisen, die gegenwartig in der Regel davon verschont zu 
werden pflegen. Auch Petrarca litt einmal an heftiger Krhtze, vgl. Ep 
Sen. Ill, 5. 
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kraizigen Schorf entfernt habe, erfreue ich mich der hochwill- 

kommenen Dube des Scblafes. Durcb diese Wobltbaten werde 

icb wenigstens einigermaassen nocb bei Kraften erbalten. Heil- 

mittel gibt es fiir micb nicbt, es ist aucb bier^) weder ein 

Aizt nocb Arznei zu baben, zu denen icb ilbrigens docb kein 

\ertrauen baben wiirde. Die Natur und mein Instinct (appe- 

titus) Sind meine Fiibrer. Icb Aermster! Wenn Du micb jetzt 

wiederseben solltest, wurdest Du micb kaum erkennen! mein 

' ganzes Ausseben ist verandert, die Ileiterkeit des Blickes ist 

geschwunden und ich bin so bis auf die Knochen abgemagert, 

dass ich eher Herisiton (?), als Johannes, zu sein scheine, und dass 

mein ennatteter Korper eher ein blutleerer Leichnam, als ein be- 

seelter Organismus zu nennen ist. Was aus mir werden soli, weiss 

ich selbst nicbt. Ich sehne mich nach dem Tode, der aucb 

gar nicbt vorzeitig kommen wiirde, denn ich stehe ja im sech- 

zigsten Jahre. Ich habe recht sehr Vieles erlebt und Dinge 

gesehen, die meine Ahnen nicbt gesehen baben, wiisste aucb 

nicbt, welche neuen Dinge ich, selbst wenn ich doppelt so alt 

werden sollte, zu sehen erwaiten durfte, ich milsste denn ge- 

rade glauben (was lacherlich sein wiirde), dass einmal die 

Berge fliegen und die Flusse ruckwarts laufen werden. Wenn 

also der Tod mir jetzt nahen sollte, werde ich ohne Trauer 

ihn empfangen und ihm danken, dass er mich von meinen 

Leiden befreit, ehe ich meinen Freunden nocb beschwerlicher 

falle und Dich nocb fernerhin mit meinen Klagen belastige. 

Nun weisst Du, warum ich nicbt geschrieben habe, was ich 
denke und was ich wunsche.^^ 

„So weit hatte icb, edler Ritter, diesen kleinen Brief in 

drei aufeinander folgenden Tagen am 12. August geschrieben; 

ich wollte ausser einigen Empfehlungen nichts weiter hinzufiigen 

und am folgenden Tage das Epistelchen schliessen, aber in 

Folge eines neuen und angstvollen Vorfalles habe ich meinen 

Plan geandert. Denn an dem oben erwahnten Tage gegen 

Sonnenuntergang befiel mich, den bereits vbllig Ermatteten 

9 Jedenfalls befand sich Boccaccio in Certaldo. 
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und kaum noeh Athmenden, plotzlich ein hitziges Fieber mit 

solcher Heftigkeit, dass ieh schon vom ersten Angriffe mich 

fur besiegt Melt. So legte ich mich denn zu Bett, glaubend, 

dass ich nie wieder aufstehen wtirde, und mit der zunehmen- 

den Nacht steigerte sich die Gluth immer mehr. Ich aber, 

von der unseligen Hitze und heftigem Kopfschmerz gepeinigt 

und gliihenden Athem aushauchend und zuweilen in leisem 

Wimmern mein Leiden klagend (denn ich pflege nicht zu 

briillen, wie die Meisten thun), warf mich hin und her, ' 

indem ich durch diese Bewegung und durch die geringe Kiihle 

der Gewander das Fieber zu verscheuchen hoifte^). Und da ich 

mich im Kampfe gegen die gewaltige Macht der ungeheueren 

Hitze erschopft und ganz kraftlos fiihlte, glaubte ich, dass es 

mit mir ganz zu Ende gehen werde, und an dem gegenwartigen 

Leben verzweifelnd, begann ich, iiber das Zukiinftige Betrach- 

tungen anzustellen, und da ich erkannte, dass ich schuldbeladener 
Mensch sofort nach dem Tode vor den Richterstuhl des all- 

sehenden Richters treten und dass sein gerechter Zorn liber 

meine Siinden streng gegen mich verfahren werde, ergriff mich 

so grosse Furcht, dass ich am ganzen Leibe zitterte und im 

Bewusstsein meiner Schuld Thranen wahrer Zerknirschung 

vergoss.“ 
/ 

„Es befand nur eine einzige Magd sich bei mir im Hause, 

die mir schon seit vielen Jahren dient. Als diese mich von 

der Krankheit so erschopft sah, weinte sie und begann mit 

kunst- und geistlosen Reden den Versuch, den kleinen Re§t 

von Kraften, der mir noch geblieben war, zum Ausharren zu 

bewegen. Ich aber verlachte mitten in der Fieberhitze ihre 

Unwissenheit und redete, nachdem das entsetzliche Zittern 

voriiber war, Dich und die ubrigen Freunde, obwol Ihr ja ab- 

wesend wart, wie gegenwartig an und bat Euch im Stillen, 
so gut ich es vermochte, dass Ihr mir durch Euere Fiirbitten 

„parvo vestimentoi um frigore“. Man hat entweder an den gelinden 
Zug^ind zu denken, den die Kleider bei heftigen Bewegungen des Korpers 
verursachen, oder an die Kiihle der zeitweilig frei gelassenen Theile der 
Bettkissen. 
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von Gott einen leichten Tod erflehen und ihn durch Euer de¬ 

ni Uthiges, Gebet mild und barmherzig gegen mich stimmen 

moehtet, und zuweilen nahm ieh, da ich noch in derselben 

Stunde zu sterben meinte, von Dir und den Uebrigen Abschied. 

Was soli ich viel sagen? Als es tiefe Nacht geworden und 

als, wie es mir schien, die Gluth aus dem Inneren mehr 

an die Oberflache des Korpers gedrungen war, was mir die 

Holfnung gab, dass das Fieber nun aufhoren werde, da begann 

ieh etwas geduldiger den Ausgang der Sache zu erwarten. 

Aber als ich merkte, dass diese Hoffnung vergeblich sei, fing 

ich', des Feuertodes des Phaeton eingedenk, zu furchten an, 

dass auch mich die Gluth in Asche verwandeln kdnnte, und 

der Tod, den ich sonst herbeigesehnt hatte, erschien mir jetzt 

schrecklich. Inzwischen wurde es nach langem Barren hell, 

einige befreundete Bewohner des Dorfes wurden herbeigerufen, 

und ich beriehtete ihnen, was mir begegnet war. Alle ver- 

wunderten sich, und da sie mir sonst nicht helfen konnten, 

gaben sie mir wenigstens gute Rathschlage. Sie riethen mir, 

einen Arzt zu rufen, was ich als iiberflussig verschmahte, ge- 

wohnt, wie ich bis auf diesen Tag es war, bei alien leiblichen 

Vorkommnissen der Natur die Sorge der Heilung zu liber- 

lassen. Fndlich, damit es nicht scheinen sollte, als liesse ich 

mich mehr von Geiz, als von Misstrauen gegen die Aerzte be- 

stimmen, rufe ich — glaube nicht etwa den Apollo, der zuerst 

die Heilkraft der Krauter erkannt haben soil, Oder den epi- 

daurischen Aesculap oder den Chier Hippokrates, der junger 

als die beiden erstgenannten war! —, sondern einen hier auf 

dem Lande prakticirenden Bauerndoctor, ubrigens einen um- 

ganglichen und umsichtigen Mann. Als dieser aber auf den 

ersten Blick einen feurigen Flecken auf dem Theile des Unter- 

leibes, in welchem die Leber liegt, erkannte, sagte er, dass 

man die uberfliissigen und schadlichen Safte aus dem Kdrper 

entfernen und dass bei dieser Krankheit eine schleunige Kur 

zur Anwendung kommen miisse; wenn das geschehe, so sei ich 

gerettet, wenn es aber auch nur einen einzigen Tag aufge- 

schoben werde, so wiirde ich binnen vier Tagen sterben. Als 
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mir das vorgestellt worden war, hatte ich dennoch, ich gestehe 

es, Furcht, dass den Anordnungen des Arztes Folge geleistet 

wurde, und in der That ward damit nicht gezogert. Die Werk- 

zeuge zu meiner Tortur warden zurecht gemacht: Feuer und 

Eisen i). Ich wurde an alien moglichen Stellen tiichtig gebrannt 

und gesengt, und diese Operation wurde dann nochmals wieder- 

holt, naturlich zu meiner grossen Qual, und nicht eher beendet, als 

bis man mir eine ganze Masse Blut oder vielmehr, wie der 

Arzt versicherte, tddtliches Gift abgezapft hatte. Nachdem das 

geschehen war, sagte der Doctor: „Nun bist Du gesund“, was 

ich gern glaubte, da allerdings mit dem vielen Blute auch das 

Fieber weggegangen war; und nachdem ich die beiden vorher- 

gehenden Nachte nicht geschlafen hatte, konnte ich in der 

darauf folgenden wenigstens etwas ruhen. Das gab mir zuerst 

wieder einige Hoffnung auf kiinftiges Wohlbefinden, und wirk- 

lich ging es mir auch von Tag zu Tag besser, und allmahlich 

begannen die alten Krafte zuriickzukehren, so dass jetzt die, 

obwol, wie Du siehst, noch schwache Hand doch die Feder 
wieder fiihren kann.“ 

„Aber gehen wir nun zu einem freudigeren Thema uber. 

Ich habe gehort, dass Du Hochzeit gefeiert hast, jedoch mit 

nachtiger FackeP), woraus ich schliesse, dass Du Dich dazu 

entschlossen hast, wozu ich Dir immer mit alien Griinden, die 
ich auftreiben konnte, gerathen hatte. Aber mag sich dies so 

Oder anders verhalten, ich bitte jedenfalls Gott und die 
ilbrigen Himmlischen, dass Deine Ehe gliicklich und ge- 

segnet sei und dass aus ihr muntere Kinder hervorgehen 
mogen. Ich bitte Dich, Deiner Frau mich empfehlen zu wollen, 

denn wie ich Dich mit ganzer Seele aufrichtig liebe, so ist 

auch sie, obwol ich sie noch nicht kenne, um Deinetwillen mir 

theuer, und wenn ich auch nicht hoffen darf, sie jemals zu 

sehen, so wiinsche ich doch, ihr meine Hochachtung zu be- 

Im Folgenden ist der Text im Originale so entstellt iiberJiefert, 
dass die Uebersetzung nur den Sinn, nicht den Wortlaut wiedergeben kann. 

„Audivi te sacros celebrasse hymenaeos face tamen nocturna“. Ich 
bekenne offen, den Ausdruck „face nocturna“ bier nicht verstehen zu konnen. 
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zeugen. Nun abcr, damit dieser am 10. August begonnone 

und am 28. August beendete Doppelbrief nicht noch langer 

wird, will ich ihn schliessen. Empfiehl mich dem edeln Ritter 

Herrn Americo und Deinem Bruder Salice und griisse die For- 

chetta und lass’ es Dir recht lange wohl ergehen! — Certaldo, 

am oben genannten Tage. Dein Giovanni Boccaccio.^ 

Am Abend des 13. Septembers — also fiir damalige Ver- 

kehi sveihliltnisse auflallend rasch — erhielt Boccaccio die Ant- 

wort Maghinardo’s auf seinen Brief; eine reiche Gabe war 

derselben beigefiigt: ein goldenes Gefass mit Goldstucken an- 

gefiillt. Der iiber dies so freundschaftliche Geschenk hoch er- 

freute Dichter dankte dem edeln Geber mit warm empfundenen 

Worten in einer ausfiihrlichen EpisteP), in welcher er sich, 

nachdem er den Zoll des Dankes abgetragen, auch Uber man- 

cherlei andere Dinge verbreitete und namentlich eine merk- 

wiirdige Selbstverurtheilung ausspracli. Maghinardo hatte Boc¬ 

caccio namlich mitgetheilt, dass er beabsichtige, im nachsten 

Winter dessen Schriften (es ist wol vor alien an den Became- ‘ 

rone zu denken) den Damen seines Hauses zur Lecture zu 

geben. Boccaccio bittet nun den Freund dringend, er moge 

dies doch ja nicht thun, denn er bereue herzlich, einst „auf 

hbheren Befehl“ — man irrt wol nicht, wenn man darunter 

den Befehl der Konigin Johanna versteht — so unsittliche 

Bucher geschrieben zu haben, und mochte nicht, dass Maghi¬ 

nardo’s Damen durch die Lecture derselben etwa in den Glau- 

ben versetzt wiirden, er sei noch gegenwartig, trotz seiner 

grauen Haare, ein frivoler und sittenloser Mensch. Auch der 

Schluss der Epistel ist interessant. „Meine Brieflein,“ er- 

mahnt da Boccaccio den Freund, „die ich Dir vertraulich, 

vielleicht sogar ailzu vertraulich schreibe, darfst Du nicht in 

die Feme verschicken und auch bei Dir weilenden Freunden 

nicht zeigen, denn wenn auch Dich bei ihrer Lecture Deine 

Liebe zu mir nachsichtig stimmen mag, so werden doch An¬ 

dere nicht so leicht zum Wohlwollen und zur Uebereinstim- 

0 p. 295—302 b. Corazz. 
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mung mit Deinem Urtheile gewonnen, und es kann daher ge- 

schehen, dass, wahrend Du meinen Ruhm mehren willst, Du 

ihn unwissentlich ininderst.“ 

Maghinardo war ubrigens nicht der Einzige, welcher dem 

greisen Dichter ein sorgenfreies Alter zu schaffeii sich be- 

muhte. Noch vor seiner schweren Erkrankung^) hatte Boc¬ 

caccio ein treu gemeintes Liebeszeichen empfangen. Er sass 

am Abende des 20. Juni in seinem stillen Stiibchen in Be- 

trachtungen iiber den Spruch des Psalmisten „Du thust Deine 

Hand auf und erfilllst jedes Geschopf mit Segen“ versunken, 

als an die Thiire geklopft wurde; er erhob sich sofort, einen 

Besucher vermuthend, und bffnete, ein Bote trat herein, der 

ihm einen Brief Niccolo’s Orsini iiberbrachte. Der Brief ent- 

hielt eine dringende und herzliche Einladung, dass Boccaccio 

auf dem Landgute Orsini’s seinen Wohnsitz nehmen mochte. 

Boccaccio antwortete am 27. Juni (1372) ; fiir den Augen- 

blick lehnte er die Einladung allerdings dankend ab mit dem 

Bemerken, dass sein kleines Giitchen, das er vom Vater er- 

erbt, fiir seinen bescheidenen Unterhalt geniige und dass er 

voraussichtlich iiberhaupt nur noch wenige Jahre zu leben 

habe; wenn er aber, fiigte er hinzu, jemals sich mit dem Ge- 

danken einer Ortsveranderung tragen sollte, so wiirde er der 

Einladung Orsini’s den Vorzug vor anderen, die er bereits von 

Sanseverino, von Petrarca und von dem Kbnige Jacob von 

Majorca^) erhalten habe, unbedingt den Vorzug geben. Man 

sieht, Boccaccio besass kein Recht zu der Klage, dass er in 

seinem Alter von den Freunden vdllig verlassen und vergessen sei, 

0 Der Brief Niccolo’s Orsini war im Jahre nach dem Aufenthalte 
Boccaccio’s in Neapel (1371) geschrieben (also 1372), die Erkrankung erfolgte 
aber im August friibestens des Jabres 1372, weil, als sie eintrat, Boccaccio 
im secbzigsten Lebensjabre stand. 

^) „Aperis tu manum tuam et comples omne animal benedictione^'; es 
ist dies wol eine ungenaue Reproduction des Sprucbes aus Ps. 103 (nacb 
Zablung der Vulgata), V. 28 „aperiente te manum tuam omnia implebuntur 
bonitate“. 

b. Corazz.J p. 317—321. 
^) Dritter Gemahl der Konigin Johanna von Neapel. 
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und dies Bewusstsein mochte ihm Trost spenden fiir so man- 
ches Leid, das er sonst zu tragen hatte. 

Die Genesung, welche Boccaccio nach der furchtbaren 
Krankheitskrisis im August (1372?) freilich wol nicht durch 

die barbarische Kur des Dorfarztes, sondern durch ein letztes 

Aufraffen seiner guten Natur gefunden hatte, war weder eine 

vollkommene noch eine lang andauernde. Er krankelte fort- 

wahrend und sollte schon nach wenigen Jahren seinen Leiden 

erliegen. Desto bewundernswerther ist, dass der so schwerem 

Siechthum verfallene Mann noch in seiner letzten Lebenszeit 

unermiidlich litterarisch thatig gewesen ist und, abgesehen 

von kleineren Schriften, ein ebenso umfangreiches wie tief ge- 

lehrtes und von edelster Begeisterung durchhauchtes Werk 

zu schaffen vermocht hat — wir meinen den Dante-Commentar. 

Ueber die erste Veranlassung zur Abfassung dieses Werkes 

werden wir in ^ wiinschenswerthester Weise durch eine aus 

dem Archivio delle Eiformagioni erhaltene Urkunde unter- 
richtet. 

„Von Seiten einiger Burger der Stadt Florenz,“ heisst es 

in diesem interessanten Documente, ,,welche sowol zu ihrem 

eigenen Nutzen als auch zum Nutzen anderer nach Tugend 

strebender Burger und ihrer Kinder und Nachkornmen in dem 

Buche Dante’s unterrichtet zu werden wiinschen — da aus 

demselben auch Nichtgelehrte unterwiesen werden kbnnen, wie 
man das Laster fliehen, die Tugenden sich erwerben und die 

Zier der Beredtsamkeit erlangen soli — wird an Euch, Ihr 

Herren Zunftvorsteher (priores artium) und Bannertrager der 

Gerechtigkeit des Volks und der Gemeinde von Florenz, ehr- 

erbietig die Bitte gerichtet, es moge Euch gefallen, dafur ge- 

buhrende Sorge zu tragen und formlich zu beschliessen, dass 

Ihr auf eine beliebige Zeit, jedoch auf nicht langer als ein 

Jahr einen tiichtigen und weisen, in der Wissenschaft der 

Poesie griindlich gelehrten Mann erwahlet, welcher fiir Alle, 

die ihm zuhbren wollen, in der Stadt Florenz an aufeinander 

Am besten abgedruckt in Milaneses Ausgabe des Dante-Commentars 
(Florenz 1863) t. I, p. If.; sonst vgl. man auch Manni, p. 100 f. 
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folgenden Sonntagen zusammenhangende Vorlesungen iiber das 

gemeinhin ,Dante‘ genannte Buch halten soil, und zwar fiir 

ein nach Euerem Ermessen auszuwerfendes, aber den Betrag 

von hundert Goldgulden nicht iibersteigendes Honorar und 

unter denjenigen naheren Bedingungen, Bestimmungen, Anord- 

nungen und Festsetzungen, die Euch gut scheinen werden. 
Und die Kammerer der genannten Geineinde.sollen be- 

sagtes Honorar dem also Erwahlten aus der stadtischen Kasse 

in zwei Terminen Oder Raten zahlen, namlich die eine Halfte 

gegen Ende des Decembers und die andere gegen Ende des 

April, ohne jedwelchen Steuerabzug“ (folgen nun unwesentliche 

Angaben, sodann heisst es im Texte der Urkunde weiter): 

„Ueber diese Petition haben sich die vorgenannten Herren 

und der Bannertrager untereinander und mit der Commission 

der Bannerherren der Volksgenossenschaften als auch mit der 

Commission der ,zwolf guten Manner‘ der Gemeinde Florenz 
in formlicher Sitzung berathen und haben sieh endlich in ge- 

niigender Anzahl im Palast des Volkes von Florenz versammelt 
und, nach vorausgegangener gewissenhafter und geheimer Ab- 

stimmung.. am 9. Tage des Augustmonates im Jahre 
1373 der Menschwerdung des Herrn und im 11. der In dic¬ 

tion beschlossen, dass die genannte Petition und alles und 
jedes in ihr Enthaltene genehmigt und zur Ausfiihrung ge- 
bracht werden soil gemass dem Inhalte und Wortlaute der 
Petition selbst.“ 

Auch das Stimmenverhaltniss, mit welchem der Antrag 

angenommen wurde, erfahren wir aus der Urkunde: 186 Mit- 
glieder der Signoria stimmten durch Abgabe von schwarzen 

Bohnen fiir ,Ja‘, und nur achtzehn sprachen, indem sie weisse 

Bohnen abgaben, ein ,Nein‘ aus. 

Nachdem nun also die Errichtung eines Lehrstuhles fUr 

die Dante-Erklarung (welcher ubrigens, wie es scheint, in 

keine nahere Verbindung mit der florentiner Hochschule ge- 
setzt, sondern als eine fiir sich bestehende Institution betrachtet 
wurde) beschlossen worden war, gait es, ihn mit einer ge- 

eigneten Personlichkeit zu besetzen. Und welche glilcklichere 
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hatte die Signoria da treffen kdnnen, als indem sie am 

25. August^) Boccaccio berief? War dieser doch ganz zwei- 

fellos der gelehrteste sowie der begeistertste der damaligen 

Dantekenner und hatte seine Vertrautheit mit Dante’s Leben 

und Schriften durch eine, vermuthlich um die Mitte der 

fiinfzigei Jahre verfasste Dantebiographie auch litterarisch 

bekundet. Und gewiss war er, so sehr ihn seine Krilnk- 

lichkeit auch von der Annahme eines arbeitsvollen Amtes 

hMte abmahnen konnen^), doch gern bereit, den an ihn er- 

gangenen ehrenden Ruf anzunehmen. Musste es ihn doch 

freuen, seinen Lieblingsdichter einer lernbegierigen Zuhbrer- 

schaft erklaren und dadurch seine Begeisterung fiir den- 

selben auch in die Herzen Anderer iibertragen zu konnen; 

und musste es ihm doch Befriedigung gewahren, dass er 

der einst in seiner Dantebiographie mit ziirnenden Worten den 

Undank der Florentine!* gegen ihren erhabensten Dichter ge- 

riigt hatte, nun von der florentiner Regierung selbst, als 

wollte diese einst begangenes Unrecht siihnen, mit der Er- 

klarung der ,Gottlichen Comodie‘ beauftragt ward. So nahm 

er denn den Ruf an und begann am Sonntag, den 23. October, 

seine Vorlesungen, fur welche ihm als Local die Kirche S. 

Stefano^) angewiesen worden war. Am 31. December 1373 

wurde ihm die erste Rate (50 Goldguldea) seines Gehaltes 

ausgezahlt ^), wobei der 18. October als Tag seines Amts- 

0 Das Datum ergibt sich aus der gleich zu erwahnenden Gehalts- 
quittung. 

Der Umstand, dass eben im Herbst 1373 Boccaccio es wagen durfte, 
ein Amt zu ubernehmen, und dass er dasselbe wenigstens eine Zeit lang in 
gewissenhaftester Weiseverwaltete, scheint es uns wabrscheinlicb zu machen, 
dass er bereits im Sommer 1372 und nicht erst 1373 seine scbwere Krankheit 
iiberstanden hatte; sollte er im Sommer 1373 krank gewesen sein, so wiirde 
er im darauf folgenden Herbst schwerlich schon wieder die Kraft zur Ab- 
haltung seiner Vorlesungen besessen haben. 

In der Nahe des Ponte vecchio, westlich von den Uffizien gelegen; 
es ist ein altes und einfaches Kirchlein. / 

Die Eintragung hieriiber im ,Libro dell’ Uscita della Camera^ ist 
noch erhalten, abgedruckt b. Milanesi, a. a. 0. p. HI. Den Werth des 
Goldgulden kann man wol auf ca. 10 Mark veranschlagen. Die Honorirung 

K6 r t i n g , Boccaccio. 22 
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antrittes berechnet wurde ^). Wie lange Boccaccio seine Vor- 

trage gehalten hat, lasst sich mit Bestimmtheit nicht angeben, 

indessen darf man wenigstens eine Vermuthung aussprechen. 

Sein Dante>Commentar gliedert sich in 60 „Vorlesungen (le- 

zioni)“ von freilich sehr ungleichem Umfange; vorausgesetzt 

nun (was allerdings nicht als absolute Gewissheit angenommen 

werden darf), dass jede ,Lezione‘ des Commentars einer in 

Wirklichkeit gehaltenen Vorlesung entspricht, und in Anbe- 

tracht dessen, dass die 60. Lezione des Commentars nicht 

vollstandig ausgearbeitet vorliegt, also auch nicht gehalten 

worden zu sein scheint, wurde Boccaccio 59 Vorlesungen an 

ebenso vielen und wenigstens in der Kegel unmittelbar auf 

einander folgenden Sonntagen gelesen haben, und wiirde dem- 

nach vom 23. October 1373 ab bis gegen Ende 1374 oder 

richtiger wol (da wahrend des Sommers 1374 sicherlich Ian- 

gere Ferien gemacht wurden) bis zum Fruhjahr 1375 thatig 
gewesen sein 2). Freilich aber ist auch recht gut denkbar, 

dass eine ganze Reihe von Lezioni nur ausgearbeitet, aber 

nicht vorgetragen wurden. Wie dem aber auch sein mag, 

Boccaccio war jedenfalls ein Professor von musterhafter Ge- 

wissenhaftigkeit, der seine Collegienhefte bis in das kleinste 
Detail hinein fleissigst ausarbeitete. Sie sind uns noch er- 

halten, diese* Hefte, und bilden einen der altesten und werth- 
vollsten Dante-Commentare, die wir besitzen, oder vielmehr 

wenigstens den ersten Theil eines solchen, denn leider erstreckt 

sich das Werk nur bis V. 17 („non fer mai drappi Tartari ne 

Turchi“) des siebzehnten Gesanges der „Holle“, dort bricht es 

mitten in einem Satze („Sono i Tartari ....“) ab. Aber 

auch in dieser unvollendeten Gestalt ist das Buch ein riihm- 

war also keine allzu schlechte, wenn man bedenkt, dass es sick um (ver- 
muthlich einstundige) Sonntagsvorlesungen handelte, von denen ilbrigens 
gar manche ausfallen mocbten. •* 

Scbon daraus gebt bervor, dass Boccaccio nicbt, wie ofters angegeben 
wird, bereits am 3. October seine Vortrage begonnen baben konnte, iiber- 
dies war der 3. October des Jabres 1373 ein Montag. 

Freilicb miisste man dann annebmen, dass im Herbst 1374 sein 
Mandat erneuert worden sei. 
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liches Denkmal der Gelehrsamkeit und exegetisehen Kunst 

seines Verfassers, wie wir an anderer Stelle naher darzulegen 
Veranlassung finden werden. 

Ein Jahi ungefahr nach dem Antritte seines Lehramtes, 

am 19. October 1374, erhielt Boccaccio die schmerzlichste 

Nachricht, die er ilberhaupt erhalten konnte: Francesco da 

Brossano meldete ihm den am 18. Juli zu Arqua erfolgten 

Tod Petrarca s. Die Kunde von dem Hingange des so innig 

geliebten Freundes, des so hoch verehrten ,Lehrers‘ und Bera- 

thers erschutterte Boccaccio auf das Tiefste und in einem 

Beileidsbriefe i) an den Schwiegersohn des Verstorbenen lieh er 

seinem Schmerze ebenso ergreifeiiden wie beredten Ausdruck- 

Wir theilen auch diese Epistel, weil sie das schonste Zeugniss 

von dem zwischen den beiden grossen Dichtern bestandenen 

Seelen- und Herzensbiindnisse ablegt, in Uebersetzung mit, 
nur freilich werden wir einige Kilrzungen vorzunehmen uns 
gestatten. 

„Deinen traurigen Brief, geliebtester Bruder, erhielt ich 
am 19. November. Ich kannte die Handschrift nicht und sah 

daher, als ich das Siegel gelbst, sogleich nach der Unterschrift 

des Absenders. Sobald ich aber Deinen Namen gelesen, ahnte 

ich auf der Stelle, was ich ei-fahren wiirde: unseres ruhmvol- 

len Vaters und Lehrers gottseligen Hiniibergang aus diesem 

irdischen Babylon in das himmlische Jerusalem. Freilich hatte 

ich, obwol ausser Dir keiner der Freunde mir geschrieben, 

seinen Tod, da ja fast alles Volk davon sprach, bereits 

vorher erfahren und in meiner iiber alle Maassen grossen Be- 

triibniss hatte ich einige Tage lang fast ohne Unterbrechung 

geweint, nicht uber sein Emporsteigen gen Himmel, sondern 

weil ich einsah, wie elend und verlassen ich fortan sein wiirde. 

Und kein Wunder war das, denn keiner der Menschen war 

ihm inniger ergeben, als ich. Aber als ich ihm den Zoll der 

Trauer entrichtet hatte, da wollte ich zu Dir kommen^), urn 

b. Corazz., p. 377—384. 

Anders lasst sich das ,fuit animus venire illico* nicht wol ver- 
stehen. 

22* 
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Deinem und meinem Leide die schuldigen Thranen zu weihen, 

mit Dir meine Klagen zu dem Himmel und den Himmlischen 

emporzusenden und an seinem Grabmale dem so geliebten 

Vater das letzte Lebewohl zu sagen. Aber schon seit zehn 

Monaten hat mich — wahrend ich in meiner Vaterstadt die 

Comddie Dante’s in bffentlichen Vorlesungen erklare — ein 

mehr langwieriges und lastiges, als eigentlich gefahrliches Lei¬ 

den befallen und hat sich, indem ich bereits vier Monate die 

Rathschlage, ich will nicht sagen der Aerzte, sondern schwatz- 

hafter Freunde befolge, bestandig gesteigert, und durch die 

vielen Arzneien und Fasten ist mein Kraftezustand scr sehr 

von seiner gewohnten Norm abzukommen genbthigt worden, 

dass ich in eine fiir demand, der so etwas nicht aus Erfahrung 

kennt, unglaubliche Entkraftung verfallen bin, von welcher 

iibrigens mein Aussehen fiir Jeden, der mich ansieht, hin- 

reichend Zeugniss ablegt. Ich Aermster! Ich wtirde Dir jetzt 
ganz anders erscheinen, als damals, da Du mich zu Venedig 

sahst. Wahrend ich friiher so beleibt war, bin ich jetzt ganz 

zusammengeschrumpft, meine Gesichtsfarbe ist verandert, die 

Augen sind stumpf geworden, die Kniee wanken und die Hande 
zittern. Ich kann daher nicht. daran denken, die stolzen 

Scheitel des Apennins zu ilberschreiten, und kaum war es 
moglich, mich, wie einige Freunde gerathen hatten, aus der 

Vaterstadt nach Certaldo, der Heimath meiner Ahnen, zu 

bringen, wo ich jetzt halb todt und angsterfiillt, in unfrei- 

williger Musse hinsiechend und iiber mein Schicksal ungewiss 
mich befinde, von Gott allein, der den Fiebern gebieten kann, 

Heilung und Rettung erwartend." 

„Aber um nicht weiter von mir zu sprechen, nachdem ich 

Deinen Brief gelesen hatte und durch die Lecture mein 

Schmerz erneut worden war, weinte ich fast eine Nacht hin- 

durch, nicht, ich gestehe es, ih n, den besten Mann beklagend — 

denn wenn ich an seine Rechtschaffenheit und seinen edeln 

Charakter, an seine Fasten, Nachtwachen und Gebete, an seine 

angeborene Frommigkeit und Gottes- und Nachstenliebe denke, 
so lebe ich der Ueberzeugung, dass er aus den Leiden dieses 
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schmerzensreiehen Erdenlebens sich zum Anblick des himm- 

lischen Vaters emporgeschwungen hat und dort in Christo 

ewigen Ruhmes sich eifreut —, sondern mich und seine an- 

deren Freunde, welche, wie ein von Wellen und Winden zwi- 

sehen Klippen umhergetriebenes steuerloses Schiff, von ihm 

auf dieses Lebens sturmischem Strande zurilckgelassen worden 

sind. Und wenn ich an die unendliche Trauer meines Her¬ 

zens denke, so vermag ich leicht zu ermessen, wie Dir und 

meiner verehrten und lieben Schwester Tullia, Deiner Gattin, 

zu Muthe ist, ja ich bezweifle nicht, dass Ihr von noch her- 

berem Schmerze ergriffen seid. Denn am machtigsten ist die 

Kraft des Schmerzes in demjenigen, der etwas sieht, was er 

nicht sehen mag (sic!), indessen, da Du ja, wie ich glaube, ver- 

standig bist, so weisst Du, dass wir alle fiir den Tod geboren 

werden. Unser Silvanus hat nur gethan, was auch wir nach 

kurzer Frist thun werden. Er hatte ein voiles Maass von Jahren 

erreicht. Nicht hinweggegangen von uns, sondern nur uns 

vorausgegangen ist er, und nun zu dem Sitze der Seligen ge- 

kommen, fiihlt er Mitleid mit unserem Elend und bittet den 

barmherzigen Vater, dass er uns Erdenpilgern Starke gegen 

die Laster verleihen und, wenn wir unserem Ende uns nahen, 

einen sanften und seligen Tod uns schenken und uns, ohne 

dass unser bbser Feind es hindert, geraden Weges zu sich 

fiihren mbge. Wenn Du dies — um nicht noch Weiteres hinzu- 

zuftigen, erwagst —, so wirst Du gestehen, dass der Tod eines 

solchen Mamies denen, die ihn liebten, nicht nur keinen An- 

lass zu Klagen bietet, sondern selbst Grund zur Freude und 

zur Hoifnung auf kiinftiges Heil gewahrt. Von diesem Troste 

bitte ich Dich bei Deiner Treue und unserer Freundschaft, 

auch Tullia tiberzeugen zu wollen. Die Frauen namlich sind 

im Ertragen solcher Schicksalsschlage minder stark und be- 

durfen daher grosserer Untersttitzung von Seiten der Manner. 

Ich glaube jedoch, Du hast das Deine schon gethan. — Du 

berichtest ferner, dass er bei dem Flecken Arqua im Gebiete 

von Padua gestorben sei und in demselben Doifchen auch seine 

Asche beizusetzen befohlen habe, und dass Du zu seinem 
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ewigen Gedachtnisse ein prachtiges Grabmal errichten lassen 

werdest. Wehe mir! Ich gestehe meine Schuld ein, wenn 

es eine Schuld ist. Ich, der Florentiner, beneide Arqua, weil 

ihm mehr durch fremde Demuth, als durch eigenes Verdienst 

das ruhmvolle Gliiek zu Theil geworden ist, dass ihm die Hut 

des Leibes dessen anvertraut wurde, dessen edle und theuere 

Brust der Sitz der Musen und des ganzen Helikons und der 

Philosophie liebstes Heiligthum war und welcher in alien edeln 

Kiinsten durch den unendlichen Reichthum seines Wissens 

glanzend hervorleuchtete, besonders aber in der ciceronianischen 

Beredtsamkeit, wie seine Schriften es klar bezeugen. Dadurch 

wird das bisher sogar Padua’s Bewohnern fast unbekannte 

Arqua selbst fremden und fernen Volkern bekannt werden, 

und auf dem ganzen Erdkreise wird man dieses Ortes Namen 

in Ehren halten, nicht anders, als wie wir Posilippo’s Hugel, 
auch wenn wir sie nie geschaut, doch im Geiste verehren, weil 

an ihrem Fusse Virgil’s Gebeine ruhen, und wie uns das ent- 

legene Gestade des euxinischen Meeres, weil es bei Tomi des 

Peligners Naso Grabmal birgt, oder Smyrna um Homers wiDen 

Oder andere Orte geweihte Statten sind, wahrend wir, weil sie 

des gleichen Ruhms entbehren, die hyrcanischen Felsen oder 

die Wunder der Aethiopen oder die unter der x4.rkader kal- 

tem Himmel ertonenden Euripen (?) nicht weiter schatzen. Ich 

zweifle nicht, dass der von den fernsten Kusten des Oceans 

mit reichen Schatzen heimkehrende Schiffer, wenn er das adria- 
tische Meer durchsegelt und von weitem die ehrwiirdigen 

euganeischen Hohen ragen sieht, zu sich oder zu den Freun- 
den sprechen wird: ,dort erblicken wir die HUgel, die in ihrem 

Schoosse des Erdkreises Zierde bergen, den Dichter siisser 

Lieder, Petrarca, der ein Tempel aller Weisheit war und einst 

auf des Senates Beschluss in der erhabenen Stadt mit dem 

Lorbeerkranze eines Triumphators gekrbnt ward; so viele treff- 

liche Werke von ihm vorhanden sind, ebenso viele Herolde 

sind es seines erhabensten Ruhmes.‘ Vielleicht werden einst, 

getrieben von der Bewunderung eines so ruhmgeweihten Namens, 

der schwarze Inder und der wilde Hispanier oder Sarmate 
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kommen, werden des edeln Mannes Grabhiigel anschauen, die 

davin geborgenen irdischen Reste mit frommer Verehrung be- 

griissen und ihr trauriges Sehicksal beklagen, dass sie ihn, 

den sie jetzt naeh seinem Tode besuchen, nicht im Leben ge- 

schaut haben. Wehe dir, ungliickliches Vaterland, dem es 

nicht vergonnt ward, eines so erlauchten Sohnes Asche zu be- 

wahren, dem so erhabener Ruhm versagt blieb! Freilich aber 

bist du auch unwtirdig solches Glanzes. Du hast es versaumt, 

ihn, als er lebte, an dich zuziehen und so, wie er es verdiente, 

in deinen Schooss aufzunehmen. Du hattest ihn sicher gerufen, 

wenn er ein Meister in Verbrechen, wenn er ein Rankeschmied, 

w^enn er ein verschmitzter Fbrderer der Habsucht, der Miss- 

gunst und der Undankbarkeit gewesen ware. Indessen, wie 

du auch sein magst, ich wunschte doch, es ware lieber dir, 

als Arqu^, diese Ehre zugefallen. Aber es ist so geschehen, 

wie es geschehen ist, auf dass der alte, wahre Spruch be- 

statigt wiirde: ,Kein Prophet gilt als soldier in seinem Vater- 

lande‘. Yielleicht aber hat er es selbst in seiner Bescheiden- 

heit vermeiden wollen, in Florenz begraben zu werden, um 

das Beispiel unseres Meisters und Heilands Jesus Christus 

nachzuahmen, welcher die Ehre seiner menschlichen Geburt 

lieber den Nazarenern, als den Jerusalemitanern gewahren 

und lieber die arme, aber hochselige Jungfrau, als die in 

dieser Welt vornehmen, aber hochmiithigen Koniginnen zur 

Mutter haben wollte. Moge also, da es einmal Gott so ge- 

fallen hat, bis in die fernsten Zeiten Arqua’s Name ruhmvoll 

leben und mbgen seine Einwohner sich immer der schonen 

ihnen beschiedenen Auszeichnung erfreuen! — Dass ihm ein 

Grabmal errichtet werden soil, lobe ich. Denn das haben die 

Erhabenheit seines Ruhmes und die Herrlichkeit seiner Werke 

verdient. Es ist jedoch sehr glaublich, dass es in den Augen 

der Gelehrten als wenig werthvoll erscheinen wird, da lilr 

diejenigen, denen er bisher in seinen vielen Werken strahlen- 

der, als die Sonne, leuchtete, nur die Tugenden des Begrabenen, 

nicht ein Prachtbau auf seinem Grabe in Betracht kommen. 

Aber ftir die Ungelehrten wird ein Denkmal ntitzlich sein. 
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Denn fur solche Leute vertreten Bildhauerarbeiten und Ge- 

malde die Stelle von Biichern *und geben ihnen Anlass zum 

Verweilen und zum Fragen, welcher grosse Mann da begraben 

liege, welches sein Verdienst und welches sein Ruhm sei; und 

wenn ihnen dann Antwort ertheilt werden wird, wird ohne 

Zweifel der Ruhm des trefflichsten Mannes weiter verbreitet 

werden. Bins mochte ich jedoch Dir in’s Gedachtniss zuruck- 

rufen. Ehrenvoller ruhen beriihmte Manner in einem unbe- 

kannten Grabe, als in einem bekannten, aber ihrer nicht hin- 

reichend wiirdigen. Und damit Du dies einsiehest, bedenke, 

wie das Geschick mit dem grossen Pompejus verfahren ist! 
Ich glaube, es empfand Reue darilber, dass es ihn der irdi- 

schen Welt durch einen so unseligen Tod hatte entrtickt wer¬ 

den lassen (dass er namlich durch den Verrath eines jungen 

Aegypters erstochen wurde) und dass es deshalb den, welchen 
es im Leben gross ^emacht hatte, nach dem Tode in seiner 

ganzen Grosse zeigen wollte. Und nun wehrte auf sein Gebot 

des Meeres Spiel des Mannes Bestattung in einer Urne, damit 

das ganze Gestade, welches die See zwischen Pelusium und 

Canopus bespiilt, ftir sein Grab gehalten wurde, und die zer- 

streuten Glieder, welche der Kiistensand nicht bedeckt hatte, 

bedeckte (das Geschick) mit dem Sternenhimmel, meinend, dass 
lucanischer Marmor oder parischer Stein sie nicht so wiirdig 

hatten decken konnen, und solche Ehrfurcht schaffte es dem 
im Tode Vernachlassigten, dass der kluge Wanderer von be- 

standiger Furcht gequalt wird, er mochte mit unbedachtsamem 

Fusse auf die Gebeine dessen treten, der oftmals der Konige 

Nacken mit seinen Watfen und seinem Herrschergebote be- 

driickt hatte, Wenn jenem Ruhmreichen bei den Seinigen zu 

sterben beschieden gewesen ware, so glaube ich in Anbetracht 

der Herrlichkeit seiner Thaten, es ware kaum jenes Grabmal 

seiner vollig wiirdig gewesen, welches einst Artemisia, die 

Konigin der Karier, ihrem Gatten Mausolus bei Halikarnass 
errichten liess ~ deshalb schaue zu, was Du thun willst, bevor 
Du etwas beginnst.“ 

„Was seine Freigebigkeit gegen die Freunde und mich 
* 
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anlangt, so ware es nicht moglich, in Kiirze davon zu sprechen. 

Deshalb will ich es an diesem Orte unterlassen und fiir einen 

passenderen aufsparen (wenn sich niir ein solcher einmal dar- 

bieten sollte) und mich jetzt damit begnugen, einige wenige 

Worte nur tiber mich zu sagen. Ich weiss aus vielen Wohl- 

thaten, die er mir in frilheren Zeiten erwiesen, wie sehr er 

mich geliebt hat, und nun weiss ich, dass er es bis zum Tode 

gethan hat, und wenn in dem besseren Leben nach jenem 

Hingange, den wir Tod nennen, noch Freunde geliebt werden, 

so glaube ich, dass er mich noch liebt und immer lieben wird, 

nicht wahrlich, weil ich es verdient hatte, sondern weil es 

seine Art war, diejenigen, die er einmal lieb gewonnen hatte, 

immer lieb zu behalten, und ich bin ja vierzig Jahre hindurch 

Oder langer noch der seinige gewesen. Ausserdem, damit er 

Unkundigen seine Freundschaft gegen mich auch durch die 

That zu erkennen gabe‘), hat er mich, wie Du schreibst, 
unter seine Erben aufnehmen wollen, indem er mir einen an- 

sehnlichen Theil seines Vermdgens hinterliess 2). Es freut mich 

in der That und ist mir wohlthuend, dass er so gehandelt hat. 

Betrtibt aber bin ich, dass es sich filgte, dass ich so bald den 

mir iiberwiesenen Antheil an seiner Hinterlassenschaft Uber- 

nehmen sollte. Ich werde ihn gern in Empfang nehmen, aber 

ich mbchte doch lieber, dass er lebte und ich nichts geerbt 

hatte. Doch, wie gesagt, ich werde die letzte Gabe seines 

Wohlwollens, die Du vor wenigen Tagen iibersandtest, mit 

frommem und dankbarem Sinne in Empfang nehmen und sage 

auch Dir fiir Deine Liebe Dank.“ 

„Hier wollte ich den Brief beschliessen, aber mein Herz 

treibt mich an, noch Einiges hinzuzufugen. Ich wiirde gern 

hbren, was iiber die so kostbare Bibliothek des ruhmreichen 

Hier folgen im Originaltexte Worte, deren Uebersetzung leicht zu 
Missverstandnissen Anlass geben konnte: „(Praeterea ut ignaris opere 
aperiret) quod verbis aut scriptis de cetero ostensurus minime 
erat etc.“ 

Boccaccio iibertreibt tier gar sehr: Petrarca hatte ihm nur filnfzig 
Goldgulden „zur Anschaffung eines warmen Winterrockes“ vermacht; vgl. 
Bd. I, p. 454. 
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Mannes bestimmt worden ist. Denn bei uns bier bestehen 

dariiber verschiedene Meinungen und Geriichte. Doch was 

mich am meisten beunruhigt, ist der Gedanke, was mit den 

von ihm verfassten Scbriften und besonders was mit seiner 

,Africa‘, die ieh fiir ein gbttliches Werk halte, geschehen ist, ob 

sie noch existirt und erhalten bleiben wird Oder ob sie demFeuer 

iiberliefert worden ist, welches ihr, wie Du weisst, von ihm, 

dem allzu strengen Richter seiner Schopfungen, bei seinen Leb- 

zeiten oftmals angedroht worden ist. Ich habe erfahren, es 

sei, ich weiss nicht, von wem, einigen Sachverstandigen die 

Priifung sowol dieser Dichtung als auch der ilbrigen Schriften 

anvertraut worden, und diejenigen, welche sie als der Erhaltung 

wiirdig bezeichneten, wurden erhalten werden. Ich bewundere 

die Thorheit des Auftraggebers, aber noch weit mehr den 

Leichtsinn und die Denkfaulheit derer, die sich einen solchen 

Auftrag geben liessen. Denn welcher Mensch wird mit un- 

seliger I'eder das zu verdammen wagen, was unser ruhm- 

reicher Lehrer fur gut befunden hat? Auch nicht wenn Cicero, 

nicht wenn Flaccus oder Maro auferstiinden, wurden sie dies 

thun. Aber ach! ich fiirchte, man hat Juristen damit beauf- 

tragt, welche, da sie die Gesetze kennen (und besonders die¬ 

jenigen, welche sie mit schaamlosem Munde „ Gesetze uber den 

Brotverdienst“ nennen), sich in alien Dingen fur sachver- 

standig halten. Gott mbge, bete ich, Fursorge tragen und den 

Dichtungen wie den ubrigen herrlichen Schopfungen unseres 

Meisters ein Schiitzer sein! Wenn nach dem Urtheile solcher 

Richter die Sache entschieden werden sollte, so schreibe mir, 

bitte ich, und gib mir an, ob Wiinsche auszusprechen mdglich 

ist^), und was mit den ubrigen Schriften geschehen, was na- 

mentlich mit dem Biichlein der ,Trionfi‘, von dem Einige zu 

erzahlen wissen, dass es nach dem gemeinsamen Urtheil der 

Herren Doctoren verbrannt worden sei. Bis ich von Dir Kunde 
erhalten haben werde, werde ich in Soi*ge schweben, und nicht 
ohne Grund. Das Wissen besitzt keine tddtlicheren Feinde, 

„nuinquid copia cupientibus detur“. 
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als die Ignoranten. Ausserdem weiss ich, wie viel Neider, wie 

viel bissige Verkleinerer der Ruhm eines so hervorragenden 

Mannes hat. Diese werden, wenn sie konnen, Vieles ent- 

stellen und verheimliehen und die Bucher, die sie nicht ver- 

stehen, verurtheilen und nach Kriiften verniehten. Das aber 

musst Du mit grbsster Sorgsamkeit zu verhtiten sorgen, Denn 

sowol den jetzt lebenden wie den ktinftigen geistig bedeutenden 

Mannern Italiens wiirde ein grosser Nutzen und Vortheil ent- 

zogen werden, wenn dureh Untiberlegtheit alle Schriften dem 

Urtheile von Ignoranten Oder den Handen von Neidern preis- 

gegeben wilrden. Ausserdem wUnsche ich sehnlichst, Du 

mochtest, wenn es Dir keine Beschwerde macht, mir eine Ab- 

schrift jenes langen letzten Briefes verschaffen, den er mir 

schrieb, urn mir auf den von mir ertheilten Rath zu antworten, 

dass er sich Schonung gbnnen und nicht bestandig arbeiten 

solle^); ebenso mochte ich eine Abschrift meiner letzten (De- 

camerone-) Novelle haben, die er der Uebersetzung gewiirdigt 

hatte. Allerdings hat er beide Episteln noch selbst abgesandt, 

wie unser Frate Luigi vom Eremitenorden versichert, aber 

durch die Nachlassigkeit der Boten sind sie unterwegs ver- 

loren gegangen 2). Ich glaube iibrigens, jene vornehmen Herren, 

die oft in unwiirdiger Weise Briefe abfangen und sich ihrer 

unrechtmassig bemachtigen, haben den Boten die Briefe abge- 
drangt^). Ich weiss, die Beschaffung der Copien wird Dir be- 

schwerlich sein, aber einem Freunde muss man seine Wunsche 

vertrauensvoll aussprechen. Meine Krankheit drangt mich. 

Es kann nur Ep. Sen. XVII, 1 oder, was wahrscheinlicher, XVII, 2 
gemeint sein; iibrigens scheint Boccaccio zu irren, wenn er die eine oder 
die andere Epistel als die letzte von Petrarca an ihn gerichtete bezeichnet, 
denn dies war vielmehr, wenigstens bochst wahrscheinlich, Ep. Sen. XVII, 3 
(Uebersetzung der Griseldanovelle). 

Wenn man erwagt, dass dies gescbehen konnte und offenbar gar 
nicht selten gescbah, so findet man es begreiflicher und verzeihlicher, 
dass Petrarca alle seine wichtigeren Briefe sorgfaltig copiren Hess, welcher 
Vorsicht wir eben ihre Erhaltung zu verdanken haben; und fast mochte 
man Boccaccio tadeln, dass er nicht das Gleiche gethan hat. 

Ueber Briefdiebe klagt auch Petrarca ofters. 
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nicht weiter zu schreiben; und deshalb, um zum SScblusse zu 

kommen, bitte icb Dicb, dass Du Dicb meiner Freundscbaft 

versicbert balten mogest. Lebe wobl, liebster Bruder! — 

Beendet babe icb den Brief zu Certaldo am 3. November und, 

wie Du binreicbend siebst, kann icb nicbt sagen, dass icb ,in 
Eile‘ gescbrieben, denn fast drei voile Tage, mit Ausnabme 

weniger Stunden, in denen icb die ermatteten Krafte ein wenig 

auffriscbte, babe icb zur Niederscbrift dieser kurzen Epistel 
gebraucht. Dein Giovanni Boccaccio, wenn nocb etwas von 

ibm existirt.“ 

Aucb in poetiscber Form lieb Boccaccio seinem Scbmerze 

iiber Petrarca’s Hingang ergreifenden Ausdruck. „Du bist 
emporgestiegen nun, mein tbeurer Meister“. — so klagt er in 

einem Sonette^) — „zu jenem Reicbe, zu dem emporzusteigen 

jede von Gott erwablte Seele bofft, wenn sie von dieser Welt 

des Elends scbeidet; nun weilst Du dort, wobin Du oftmals 
Dicb gesebnt um Laura’s widen; nun bist Du da, wo meine 

scbone Fiammetta mit ibr vor Gottes Angesicbt den Platz ge- 

funden. Mit Sennuccio nun, mit Cino und mit Dante lebst 

Du nun vereint, der ewigen Rube sicber, und scbaust die 

Dinge, die uns Menscben unverstandene Ratbsel sind. Acb! 
wenn einst icb lieb Dir war in dieser Welt des Irrtbums, so 

rufe micb zu Dir, damit icb freudig die wiederscbauen mag, 
die einst zur Liebe micb entflammte.“- 

Wir wissen nicbt, wie lange Boccaccio in Certaldo, nacb- 

dem er seiner Krankbeit wegen im Herbst 1374 dortbin uber- 

gesiedelt war, verweilt, ja nicbt einmal, ob er es uberbaupt 

vor seinem Tode wieder verlassen bat. Indessen ist das Letz- 

tere docb wol anzunebmen, wenn man erwagt, dass er seine 

59 Vorlesungen iiber Dante scbwerlicb bis zum Herbst 1374 
gebalten baben kann. Wir glauben, dass er etwa im Beginn 

des Jahres 1375, als er sich kdrperlich wenigstens etwas 
kraftiger fublen mochte, nach Florenz zuriickgekehrt sei und 

die Vortrage wieder aufgenommen babe, aber nocb kurzer 

Son. 97 ed. Moutier. 
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Thatigkeit durch einen abermals und heftiger auftretenden 

Krankheitsanfall gezwungen worden sei, sein stilles landliches 

Asyl zu Certaldo wieder aufzusuchen. Was der Dichter in 

seinen letzten Tagen etwa getrieben, ob und womit er sieh 

litterarisch noch beschaftigt hat, ist ganzlich unbekannt; nur 

vermuthen lasst sich, dass er in dieser letzten Lebenszeit den 

,Urbano‘ geschrieben babe, wenn er dies nicht bereits iin 

Herbst 1374 gethan hatte, was vielleicht glaublicher sein diirfte. 

Jedenfalls wollte er durch die Niederschrift dieser anmuthigen 

und kindlich harmlosen Novelle die triiben Gedanken, in 

welche Petrarca’s Tod ihn versenkt hatte, zerstreuen und 

w^enigstens einige Heiterkeit des Gemiithes sich wiedererringen. 

1st der ,Urbano‘ wirklich sein letztes Werk gewesen, so hat 

er sein dichterisches Schaffen in einer Weise abgeschlossen, 

welche des Erzahlers so vieler Novellen, welche des Verfassers 
des Decanierone wurdig war. 

In Certaldo erlag Boccaccio endlich am 21. December^) 

1375 seinen Leiden. Alle naheren Nachrichten iiber seinen 

Tod fehlen, auch der gleich zu erwahnende Brief Coluccio’s 
Salutati gibt solche nicht. 

Die beiden geistigen Nachfolger Boccaccio’s, um so zu 

sagen, waren Francesco Sacchetti auf dem novellistischen und 

Coluccio Salutati auf dem humanistischen Gebiete. Beide 

waren vor alien Anderen berufen, der Klage iiber das Hin- 

scheiden des Dichter-Gelehrten, des, seitdem Petrarca nicht 

mehr unter den Lebenden weilte, unzweifelhaft grossten ita- 

lienischen Schriftstellers angemessenen Ausdruck zu verleihen, 

und beide haben dieser Pflicht auch wirklich geniigt: Sacchetti 

in einer Canzone , Coluccio in einer lateinischen Epistel an 

b Dies Datum ist das von Coluccio Salutati angegebene. Nach der 
Ueberscbrift der Canzone Sacchetti’s dagegen ware Boccaccio am 20. De¬ 
cember gestorben. Die Angabe Coluccio’s verdient aber gewiss scbon um 
deswillen mehr Glauben, weil sie das Datum in Worte gefasst gibt („vige- 
sima prima die decembris“), wahrend die Canzonenuberschrift eine Zilfer 
(„addi 20 dicembre“) aufweist. 

Zuletzt abgedruckt b. Corazz., p. 481—484. Es ist iibrigens an dem 
langen Gedichte ausser dem warmen Gefiihle, von welchem es eingegeben 
wurde und von dem es durchhaucht ist, Nichts zu loben. 
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Francesco da Brossano ; die letztere theilen wir hier in 
Uebersetzung mit. 

„Am einundzwanzigsten Tage des Decembers starb unser 

Boccaccio, den ich, eingedenk seiner Sterblichkeit, nach 

Petrarca’s Hingang um so inniger liebte, denn das Bewusstsein, 

dass er noch lebe, trostete mi eh taglich iiber den Verlust jenes 

grossen Dichters, dem in aller Zukunft keiner gleichkommen 

wird Oder dem doch, um wenigstens dies zu versichern, in der 

Vergangenheit keiner gleichgekommen ist. Und so oft uns 

(Boccaccio und mir) Gelegenheit zur Unterhaltung geboten 

wurde, was freilich sowol in Folge meiner vielen Beschafti- 

gungen als auch wegen der Schwerfalligkeit, des Alters und 

des haufigen Landaufenthaltes Boccaccio’s nur sehr selten ge- 

schab, sprachen wir fast nur von Petrarca. Zu dem Lobe 
dieses ergriff er (Bocc.) so gern das Wort, dass er iiber Nichts 

mit mehr Eifer und grosserer Ausfiihrlichkeit sprach. Wie 
ungliicklich bin ich doch, der ich zwar durch Gottes Gnade 

ein eintragliches und ehrenvolles Amt verwalte^), so dass mir 

Nichts zum irdischen Gliicke zu fehlen scheint, aber, obwol 

ich mich erst seit noch nicht ganz zwei Jahren mit den Staats- 
angelegenheiten (die mir so ehrenvoll anvertraut worden sind) 

beschaftige, im ersten Jahre Petrarca’s Hingang und im zweiten 

Boccaccio’s Tod betrauern musste, so dass ich leicht erkennen 

kann, wie sehr jener Ausspruch des Severinus wahr ist: ,mit 

wieviel Bitterkeiten ist doch des menschlichen Glucks Siissig- 

keit gemischt’/ Ach, mein herzlichst geliebter Boccaccio, der 
Du all ein noch mir zur Verehrung, Liebe und Bewunderung 

geblieben warst, mein Rathgeber in Zweifelsfallen, mein Trbster 

im Ungluck, meine Freude im Gluck, mein Genosse im Men- 

schenschicksal, wohin soil ich nun mich wenden, von Trauer 

iiber Deinen Tod verwirrt? Soli ich iiber das Leid, das Alle 

Abgedruckt in der Ausgabe der Episteln Coluccio’s von Rigacci 
(Firenze 1841—42), pars I, p. 44 ff.; zuletzt bei Corazz., p. 477—479; eine 
kurze Erwahnung des Todes Boccaccio’s findet sich auch in Coluccio's 
Epistel an Luigi di Marsigli (b. Corazz., p. 475 f.). 

Coluccio war Staatskanzler von Florenz. 
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betroffen, oder iiber mein persdnliches Ungliick klagen ? 0 Musen, 

0 Lorbeerkranz, o Verhangniss der heiligen Dichtkunst! . . . . 

Wabrlich, den Musen, der Dichtkunst und den geweihten Lor- 

beeren unseres Boccaccio gilt mein Weinen. Wehe mir! wer 

wil'd Hirtenlieder nun singen, wie er in seinen sechzehn Eklogen 

so kunstvoll es gethan hat, dass wir dieselben — ich wage 

nicht zu sagen, den Bucolicis unseres Francesco —, aber doch 

den Werken der Dichter des Alterthums vielleicht gleichstellen 

Oder sogar noch vorziehen durfen? Wer wird nun die Alle- 

gorien der Poesie, unter denen der Sinn der Dichtungen zu 

liegen pflegt, oder die Geheimnisse der Natur oder den mora- 

lischen Inhalt der My then oder die unvei'falschte Wahrheit der 

Geschichte uns erklaren ? Dies namlich hat er in so reichem 

Maasse und in so musterhafter Weise in dem Buche liber die 

Genealogie der Gotter gethan, welches er mit grossem Fleisse 

und in einem wahrhaft gbttlichen Style verfasst hat, dass 

auch die Manner des Alterthums in der Frforschung dieser Sache 

von ihm iibertroffen worden sind. Wenn Du dies Werk sehen wirst, 

zweifle ich nicht, dass Du Dich freuen und unserem Zeitalter 

Gluck wiinschen wirst, dass es diese herrliche, nutzliche und 

bewundernswerthe Arbeit Boccaccio’s der Nachwelt iiberliefert. 

Wer wird ferner die Wechsel der Schicksale, von denen be- 

riihmte Manner umhergeschleudert worden sind, in ihrer Reihen- 

folge und in lichtvoller Darstellung beschreiben, wie Jener es 

gethan? Wer wird, wie Jener, das so schwierige Werk unter- 

nehmen, die Leben der beriihmten Frauen aus dem ungeheue- 

ren Ocean der Geschichte herauszuschopfen und in einen 

Band zusammenzustellen?* Wer wird uns die so mannigfachen 

Zierden des ganzen Frdkreises, die Berge, Walder, Seeen, 

Sumpfe, Fliisse und Meere so ausfuhrlich und anziehend, in 

ein einziges Buch zusammengefasst, schildern? Wehe mir und 

„quis integumenta poetica, in quibus latere solent, aut secreta 
naturae aut moraliura addita docuraenta aut historiarum veritas incorrupta, 
de cetero nobis evolvet?“ Sicherlich ist die Stelle arg verstiimmelt iiber- 
liefert, jedenfalls aber lasst sicb ihr Sinn nur errathen und ist ihre wort- 
liche Uebersetzung unmbglich. 
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den Uebrigen, mein theuerster Giovanni, die Dieh hoeh ver- 

ehrten, wie sollen wir kiinftig leben, nachdem Du uns ent- 

rissen worden bist? Wober werden wir nun, wenn uns Zweifel 

qualen, iiber die Rathsel der Dichter, tiber vieldeutige Punkte 

der Geschichte und iiber das Dunkel der Werke der Alien 

aufgeklart werden konnen? — — — Lebe wohl und behalte 

mieh liebi Florenz, am Christabende.“ 

Gern wird man zugeben, dass diese Epistel von wirklicher 

Freundschaft und Betriibniss ihres Verfassers ftir und um den 

Verstorbenen zeugt, niehtsdestoweniger aber wird man urthei- 

len miissen, dass ihre Ausdrucksweise keine einfach natiirliche, 

sondern eine gespreizte und alfectirte ist und dass in ihr die 
Phrase das wahre Gefiihl nahezu iiberwuchert und erstickt. Die 

Phrase, die schontdnende, aber innerlich hohle und unwahre 
Phrase, sie ist ja das eigentliche Kennzeichen, zugleich aber 

auch der wahre Fluch des Humanismus gewesen! Auffallig 

ist an der Epistel und bezeichnend ftir die entsetzliche Ein- 

seitigkeit des Humanisten, dass in ihr die italienischen Dich- 
tungen Boccaccio’s, die doch an Bedeutsamkeit und innerem 

Gehalte seine lateinischen Werke unendlich uberragen, mit 

keiner Silbe erwahnt werden: ftir den Humanisten existirt nur 

wieder der Humanist, der Latein schreibende Gelehrte Boc¬ 

caccio. — — 
Schon ani 21. August 1365 hatte Boccaccio, wahrschein- 

lich aus Anlass seiner damals bevorstehenden Reise nach 

Avignon, ein Testament gemacht^), welches indessen keine 
Gtiltigkeit erlangt hat und in seinem Inhalte unbekannt ge- 

blieben ist. Ueber einen bedeutenden Theil seines Besitzes 

hatte er indessen schon frtiher verftigt, indem er am 2. Juli 

1361 sein im Popolo S. Felicita belegenes Haus seinem Bruder 

Jacopo geschenkt hatte ^). Am 28. August 1374 liess er so- 

dann durch den Notar Tinello di Ser Bonasere di Pasignano 

in Florenz (Popolo S. Felicita) ein zweites, nach seinem Tode 

V Vgl. Manni, p. 109. 
Die dariiber ausgestellte Urkunde ist erhalten und zuletzt b. Coraz z. 

p. ClI—CV abgedruckt. 
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wirklich in Kraft getretenes Testament aufnehmen. Das Ori¬ 

ginal desselben oder doeh die daftir gehaltene, lateinisch ab- 

gefasste Niederschrift befindet sich jetzt im Besitze der Familie 

Bichi-Borghesi und wird in einem mit prachtvollen Schnitze- 

reien verzierten Kastehen aufbewahrt ^). Fine Abschrift ent- 

deckte Manni in der Bibliotheca Strozziana und verofFentlichte 
sie in seinem oft citirten Buche^). Die Aechtheit der Ur- 

kunde anzufechten, liegt unseres Erachtens kein vernilnftiger 

Grund vor, es wtirde vielmehr die Annahme einer Falschung 

die grossten Schwierigkeiten ei’geben. Ausserdem existirt eine 

liickenhafte Redaction in italienischer Spraehe^), welche, von 

ganz unwesentlichen Abweichungen abgesehen, mit dem latei- 

nischen Originale inhaltlich iibereinstimmt und jedenfalls fiir 

ein vom Testator selbst entworfenes Concept des letzteren zu 
halten ist. 

Zunachst bestimmt Boccaccio im Testamente iiber seine 
Begrabnissstatte. Sterbe er in Florenz, so wolle er in der 

Augustinerkirche S. Spirito an einem vom Magister Martino 

da Signa auszuwahlenden Platze, sterbe er aber — wie wirk¬ 

lich geschah — in Certaldo, in der dortigen (ebenfalls den 

Aug-ustinern gehorigen) Kirche S. Jacopo begraben werden^. 
Dann werden zunachst mehrere kleine Legate ausgesetzt: 

zehn Soldi „florenorum parvorum“ fUr die Kirche S. Reparata 

in Florenz — wahrscheinlich war dies jedoch kein freiwilliges 

Vermachtniss, sondern eine von Seiten des Staates jedem 
Testamente auferlegte Taxe (vgl. Manni, p. 119 f.) —, zehn 

Soldi fur den Bau der florentiner Stadtmauern, fiinf Pfund 

Nahere Angaben findet man b. Corazz., p. 419—422; freilich aber 
lasst es Corazzini auch bier, wie so oft in seinen Mittheilungen, an der 
wunschenswerthen Genauigkeit fehlen. 

2) p. 112 ff. Einen neuen Abdruck hat Corazzini, p. 425—433, 
gegeben. 

Zuerst veroffentlicht von Filippo und Jacopo Giunti in ihrer Aus- 
gabe der ,Annotazioni e discorsi sopra alcuni luoghi del Decamerone‘ 
(Florenz 1574); dann abgedruckt b. Manni, p. 109 ff. und b. Corazz., 
p. 415—418. 

Die Grabstatte des Vaters Boccaccio’s war in S. Croce zu Florenz. 
K or ting, Boccaccio. 23 
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„kleiner Gulden^ ftir die Genossenschaft der heiligen Jungfrau 

in Certaldo, zehn Pfund fUr den Bau (oder richtiger Umbau) 

der Kirehe S. Jacopo in Certaldo. — Hierauf vermacM der 
Testator der Bruna, Tochter des Ciango da Montemagno, die 

seit langer Zeit in seinem Hause (wol als Wirthschafterin) ge- 

lebt babe, das von ihr in Certaldo benutzte Bettstell init Bett- 

zeug, eine Bank, die neben dem Bette zu steben pflegte, einen 
kleinen Esstiseb von Nussbaumholz, zwei Handtiicber, eine 

Flascbe, die drei Maass Wein fasst, ein Kleid von braunem 

Tucb, Hiit rotbem Taffet geflittert, und eine Anzabl anderer 

Gegenstande, deren Aufzablung bier zwecklos ware. — Ferner 

verfiigt der Testator, dass alle seine Scbulden, sowol die in einem 
bestimmten Bucbe verzeicbneten, als aucb die etwa ausserdem 

zur Anmeldung gelangenden, bezablt werden sollten, und dass 

zu diesem Zwecke, falls die vorbandenen Baarmittel nicbt aus- 
reicbten, Bestandtbeile seiner sonstigen Hinterlassenscbaft, 

namentlieb aber sein Haus in Certaldo, veraussert werden 

durften. — Seine Bibliotbek vermacbte Boccaccio dem Augu- 

stinermoncbe und Professor der Tbeologie Martino da Signa 

unter der Bedingung, dass dieser fiir sein Seelenbeil bete; wenn 
Martino aber selbst sicb dem Tode nabe fiiblen werde, solle er 

die Bucber dem Kloster S. Spirito uberweisen, dort sollten 

sie in einem Scbranke aufgestellt werden und stets den 
Moncben zur Benutzung zuganglicb sein. — Die Beliquien, 
welcbe er mit grosser Milbe sicb von iiberallber erworben 

batte, scbenkte er den Brudern des Marienklosters zum bei- 

ligen Grabe von Poggetto bei Florenz ; ein auf Alabaster 

gemaltes Marienbild dagegen nebst einigen Messgewandern 
und Altargeratbscbaften 2) vermacbte er den Vermogensver- 

q Ueber die Gescbichte dieses Klosters sebe man die Angaben Carlo 

Strozzi’s b. Manni, p. 121 f. 
2) Dass Boccaccio derartige Gegenstande besass, beweist nocb nicbt, 

dass er Priester gewesen sei, denn es lasst sicb sebr wobl annebmen, dass 
er, als Krankbeit ibn am Kircbenbesucbe binderte, sicb die Messe in seinem 
Hause lesen Hess und, urn dies zu erleicbtern, einige der erforderlicben 
Geratbscbaften kaufte. Ware Boccaccio Priester gewesen, so wiirde er 
sicberlicb im Testamente als solcber bezeicbnet worden sein, das Pradicat 
„venerabilis“, welcbes ibm daselbst ertbeilt wird („venerabilis et egregius vir 
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walterni) der San Jacopo-Kirche zuCertaldo.—AlsUniversalerben 

seines gesammten sonstigen Vermogens setzte er die beiden Sdhne 

seines Binders (oder Halbbruders) Jacopo, Boccaccio und An¬ 

tonio, ein, jedoch sollten dieselben erst mit dem vollendeten 

dreissigsten Jahre in den Besitz der Erbschaft treten, bis 

dahin aber sollte deren Verwaltung und Nutzniessung ihrem 

Vater zufallen, und der letztere auch spater, so lange er lebe, 

eine Ait Voimundschaft ausiiben. Das Haus des Erblassers 

in Certaldo sollte, so lang irgend ein, wenn auch unehelich 

geborner Descendent seines Vatei-s (des alten Boccaccio Chel- 
lini) noch lebe, uicht verkauft werden diirfen. 

Dies waren die wesentlichsten Bestimmungen des Testa- 
mentes^). Als dessen Executoren wurden vom Testator er- 

nannt Jacopo Boccacci, der schon wiederholt erwahnte Monch 
und Professor Martino da Signal), der Bankier Barduccio di 

Cherichino, Francesco di Lapo Buonamichi genannt Morello 

(ein entfernter Verwandter Boccaccio’s) und Angelo di Turino 

Benciveni^). Ausserdem wurden fur die Universalerben sieben 
Vormunder, darunter zum Theil die bei’eits unter den Exe¬ 
cutoren genannten Personlichkeiten, bestellt. 

Man sieht, an Formlichkeiten liess es Boccaccio bei Er- 
richtung seines letzten Willens nicht fehlen, und dies berech- 

tigt wol zu dem Schlusse, dass das Vermogen, liber welches 

er verfiigte, ein flir die damaligen Verhaltnisse keineswegs un- 
betrachtliches gewesen sei. 

Wie so haufig Testamente Anlass zu Processen geben, so 

geschah es auch mit demjenigen Boccaccio’s und z war war, seltsam 

dominus Johannes olim Boccascii de Certaldo Vallis Elsae comitatus Floren- 
tiae“ p. 426 b. Corazz.), konnte sehr wol auch einem Laien gegeben werden. 

So lasst sich vielleicht der im Originale stehende Ausdruck 
,operarii‘ hier ubersetzen, vgl. Ducange, Glois. med. et inf. lat., s. v. 

2) Hinzuzufugen ware hochstens noch, dass der Gattin des Francesco 
Lapi Buonamichi ein kleines Gemalde, die heilige Jungirau mit dem Christus- 
kinde auf dem Arme und einem Todtenkopfe zur Seite darstellend, ver- 
macht wurde. 

Ueber das Leben dieses, iibrigens nicht weiter bedeutenden Mannes 
vgl. die Angaben b. Manni, p. 123. 

Ueber diese Manner vgl. man die Angaben b. Manni, p. 124—127. 

23* 
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genug, das Manuscript desDante-Commentares der streitige Gegen- 

stand. Martino daSigna nahm dasselbe als zur Bibliothek gehorig 

fill* sich in Anspruch, wahrend es von Jacopo als ein Bestand- 

theil des Gesammtnachlasses fill* seine Sohne reclamirt wurde. 

Man einigte sich vorlaufig darilber, die bestrittene Hand- 

schrift einstweilen bei Barduccio zu deponiren und die 

Sache dann gerichtlich zum Austrage zu bringen. Es wurde 

dann auch wirklich vom 20. Februar 1376 bis zuni 18. April 

1377 (nach florentiner Jahresrechnung) vor den Vorstehern der 

Wechslerzunft, weil Barduccio dieser angehorte, darilber ver- 

handelt und schliesslich zu Jacopo’s Gunsten entschieden. Wir 

verdanken dem Umstande, dass die Akten dieses Processes zum 

Theil noch erhalten sind (abgedruckt b. Manni, p. 104 ff.), 

eine Beschreibung des Manuscriptes — es bestand demnach 

dasselbe aus 24 grosseren und 14 kleineren Heften (,quaderni‘ 

und ,quadernucci‘) — und die Gewissheit, dass es auch in 
seinem urspriinglichen Bestande nur einen Commentar bis 

zum 17. Gesange der Holle enthielt. 
Es war vielleicht ein Gliick, dass dies Manuscript aus 

der iibrigen Bibliothek ausgeschieden wurde, denn mbg- 

licherweise ware es sonst zu Grunde gegangen, ehe die 

bis auf unsere Tage gekomnienen Abschriften davon ge- 

nommen worden waren. Die Bibliothek namlich, welche, 
wie ja Boccaccio selbst bestimmt hatte, nach Martino’s da 

Sign a Tod (1387) in den Besitz des Klosters S. Spirito iiber- 

gegangen war, wurde in der Nacht vom 22. zum 23. Marz 

1471 sammt dem Kloster ein Kaub der Flammen. Die Ver- 

anlassung der Feuersbrunst war ubrigens eine ganz eigenthum- 

liche gewesen. Es war am Tage vorher zu Ehren des damals 
in Florenz weilenden Herzogs Giovanni Galeazzo von Mailand 
ein Mysterienspiel, die Ausgiessung des heiligen Geistes auf die 

Apostel darstellend, aufgefuhrt worden, und es mogen dabei 

feuergefahrliche Experimente angestellt worden sein, die dann eben 

das traurigeEreigniss zur Folge batten^). Ueber den Umfang 

q Vgl. BaldeDi, p. 211 f. und die dort citirte Stelle aus Scipione 
Ammirato’s Istorie, parte 2, lib. 23, c. 108, ferner Mebus, a. a. 0. p. XXXI, 

vgl. auch Hortis, Studi p. 365 f. 



Bie.Jahre des Alters. 357 

und den Inhalt der also .vernichteten Biichersaminlung fehlen 

uns alle Angaben. Aus dem Umstande aber, dass ein einziger 

Schrank zu ihrei* Aufstellung hinreichte, folgern zu wollen^ dass 

sie nur unbedeutend gewesen sein kdnne^), ist mindestens 

voreilig, denn ein Biicherschrank kann, wie manniglich be- 
kannt, recht sehr gross sein. 

Boccaccio wurde, wie er fur den Fall seines in Certaldo 

erfolgenden Todes bestimmt hatte, in der Stiftskirche S. Jacopo 

dieses Ortes begraben 2). Fine Marmorplatte, auf welcher sein 

Brustbildniss und sein Geschlechtswappen (eine von rechts 

nach links schrag liegende Leiter von vier Sprossen) in Graf¬ 

fito eingeschnitten war, deckte seine Gruft; oberhalb derselben 

an der Seitenwand, wo sich jetzt der Altar der heil. Jungfrau 

„des guten Bathes (del Buon Consiglio)“ befindet, ward die 
von Boccaccio selbst verfasste Grabschrift 3) nebst dem von 

Coluccio Salutati gedichteten Epitaphe^) angebracht s). Im 

Vgl. Landau, a. a. 0. p. 241. 

-) Dies und das Folgende hauptsachlich nach den Angaben G. de’ 
Poveda’s, del sepolcro di Mess. Giov. Boccacci e di varie sue memorie. 
Esame storico etc. Colle 1827. De’ Pov^da hat in dieser interessanten 
Schrift einige wunderliche Behauptungen Cateni’s, welche dieser theils in 
dem Nuovo Giornale dei Letterati t. XI, no 23, p. 100 (Pisa 1825), theils 
in der Brochure „Osservazioni sopra la tomba di Giov. Bocc. (Colle 1826) 
aufgestellt hatte, mit Gliick widerlegt. 

®) Sie lautet: Hac sub mole iacent cineres ac ossa Johannis, 
mens sedet ante Deum, mentis ornata laborum 
mortalis vitae. Genitor Bocchaccius illi, 
patria Certaldum, studium fuit alma poesis. 

^) Sie lautet; Indite cur vates humili sermone locutus 
de te pertransis? tu pascua carmine claro 
in sublime vehis; tu montum nomina tuque 
silvas et fontes, fluvios ac stagna lacusque 

5. cum maribus multo digesta lab ore relinquis; 
illustresque viros infaustis casibus actos 
in nostrum tempus a primo colligis Adam; 
tu celebras claras alto dictamine matres; 
tu dives omnes ignota ab origine ducens 

10. per ter quinque refers divina volumina, nulli 
cessurus veterum; te vulgo mille labores 
percelebrem faciunt, aetas te nulla silebit. 

®) de’ Poveda, p. 5: „Nel di sopra del sepolcro sulla parete laterale, 
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Jahre 1783 wurde in Folge missverstandener Auffassung eines 

tiber das Begrabniss in den Kirchen erlassenen Gesetzes, die 

Marmorplatte des Dichtergrabes hinweggenommen, zerbrach 
dabei und die Bruchstticke warden als werthlos weggeworfen ^). 

Bei dieser Gelegenheit warden an eh Boccaccio’s Gebeine,. so 
weit sie noch erhalten, wieder anfgefanden, and aasserdem fand 

man im Grabe eine Bohre von Blei oder Messing, in weleher 
verschiedene beschriebene Pergamen troll en eingeschlossen 

waren. Man ist mit diesen kostbaren Reliqaien, die dock 
jedenfalls der Anfbewahrang, die Pergamentblatter aach einer 

naheren Einsicht werth gewesen waren, anbegreiflich fahrlassig 

nmgegangen. Vermathlich bemachtigte sich ihrer der damalige 

Pfarrer von S. Jacopo, D. Francesco Contri; wo sie aber naeh 

dessen Tod hingekommen sind, ist vollstandig nnbekannt. Erst 

am 31. October 1825 — also etwas sehr spat! — warde in 
Certaldo ein amtliches Protokoll iiber die fruhere Beschaffen- 

heit des Dichtergrabes and dessen Eroffnang aafgenommen and 
eine Untersachang iiber den Verbleib der Beliqaien begonnen, 

deren einziges Ergebniss die Anssage der alten, damals noch 

lebenden Haashalterin des verstorbenen Pfarrers Contri war, 

ihr Herr habe den Schadel Boccaccio’s besessen and denselben 
den ihn besachenden Fremden zn zeigen gepflegt. So haben 

Boccaccio’s Gebeine ein noch tranrigeres Geschick gehabt, als 
diejenigen Petrarca’s, welche, obwol mehrere Male in ihrer 

Kahe gestbrt, doch selbst noch heate beinahe vollstandig von 
ihrem Sarkophage zn Arqna nmschlossen werden^). 

Im Jahre 1503 liess der damalige florentiner Podest^ von 

Certaldo, Lattanzio Tedaldi, in der S. Jacopo-Kirche eine Biiste 
Boccaccio’s errichten, welche den Dichter darstellt, wie er mit 

occupata di presente dalF Altare di Nostra Donna del Buon Consiglio, fu 
situate il tetrametro composto da lui medesimo, e scolpito sopra il marmo, 
che tuttora esiste, unite all’ Epitafio di Coluccio Salutati.“ 

0 Eins derselben ist spater wiedergefunden worden und wird jetzt 
im Boccaccio-Hause aufbewahrt, vgl. oben S. 65. 

Ueber die mannigfachen Schicksale und die Beschaffenbeit der 
Gebeine Petrarca’s vgl. das interessante und gelebrte Werk von Giov. 
Canestrini, Le ossa di Fr. Petrarca (Padova 1874). 
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den beiden auf die Brust gelegten Handen ein ,DECAM-ER-ON‘ 

besehiiebeiies Buch halt — gewiss eine wenig geistreiehe und 

geschmackvolle Auffassung! Am Fusse der BUste meldet eine 

ziemlich mhmredige Inschrift der Nachwelt den Namen ihres 
Errichters ^). 

Ein wirklich authentisches Bildniss Boccaccio’s ist, seitdem 
die Platte des Grabes zerstdrt worden ist, nieht vorhanden^), 

und es sind alle die zahlreichen Abbildungen des Dichters — 

Corazzini zahlt deren iiber fiinfzig auf —, die ihn uns in den 

verschiedenartigsten Auffassungen darstellen und die auf 

mannigfaltigste Art hergestellt worden sind (gemalt, gestochen, 

geschnitten, gemeisselt), mehr Oder weniger fur Producte der 

Phantasie zu halten, wenn auch vielleiclit einige nach guten Vor- 

lagen gefertigt worden sind. Denmeisten Anspruch aufhistorische 

Treue besitzen nach Corazzini’s Annahme^) zwei in Hand- 

schriften uberlieferte Bildnisse. Das eine derselben in einem 

Filostrato-Codex (no 38 palchetto II der Biblioteca Nazionale 

zu Florenz), dessen von Rigo di Alessandro Rondinelli gefer- 

tigte Niederschrift am 23. October 1397 beendet wurde, am 

Schlusse des ,proemio‘ befindlieh, stellt den Diehter in ganzer 

Gestalt dar, mit einem talarahnlichen Gewande und einer Kapuze 

bekleidet und ein dickes Buch unter dem rechten Arme hal- 

tend. Das andere, welches sich in einem im Jahre 1379 ge- 

schriebenen Codex (Bibl. Laurenz. 49, Pluteo 34) befindet, 

zeigt uns Boccaccio, wie er, vermuthlich die Divina Commedia 

eiklarend, auf einem Katheder sitzt, an dessen Fusse einige 
Mbnche den Worten des Lehrers lauschen. 

Filippo Yillani macht, hbchst wahrscheinlich auf Grund 

persdnlicher Bekanntschaft mit dem Diehter, liber dessen 

9 Sie lautet: Joannis Boccaccii poetae lepidissimi Lac | tantius The- 
daldi, quo tempore pro flor | entino populo Me praeturam gerebat, a | dmira- 
tus ingenii festivitatem et inven j tionis copiam pro renovanda eius mem | oria 
suo ac multatitio aere hoc illi monu | mentum dicavit anno Sal. MDIII. 

2) Das Folgende nach Corazzini’s (p. LXXXVII ff.) Angaben. 

Wir lassen die Berechtigung derselben ganz auf sich beruhen, da 
fiir eine wissenschaftliche Priifung der Frage die unbedingt erforderliche 
Grundlage — ein Bild von ganz zweifelloser Authenticitat — eben fehlt. 
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Aeusseres folgende Angaben^): „Seine Gestalt war ein wenig 

beleibt , aber hochgewachsen, sein Gesicht rund, seine Nase 

ein wenig giatt gedriickt, die Lippen etwas veil, sein Anbliek 
heiter und freundlich,‘^ und fiigt noch hinzu, dass Boccaccio 

in der Unterhaltung witzig gewesen sei und die Geselligkeit 

geliebt babe. Die Angaben Domenico’s von Arezzo^) stimmen 
hiermit vbllig iiberein. 

Ein Bild des sittlichen Charakters Boccaccio’s wagen wir 

nicht zu zeichnen, da hierfur, wie wir glauben, kein aus- 

reichendes Material vorliegt, und iiberdies haben wir dasjenige, 

was sich in dieser Beziebung etwa mit Sicherheit angeben 
lasst, bereits im Laufe unserer biographischen Erzahlung an- 

gegeben ^). Auch in den folgenden Capiteln wird sich wieder- 
holt Gelegenheit zu Bemerkungen iiber diesen Gegenstand 

darbieten, und endlich werden wir am Schlusse dieses Buches 

unser Gesammturtheil iiber Boccaccio aussprechen. — 

Nachkommen hat Boccaccio nicht hinterlassen. Die Kinder, 
welche er ausserehelich, wir wissen nicht zu sagen, wann und 

mit welcher Frau, gezeugt hatte, waren langst vor ihm ge- 

storben-^). Er scheint von ihnen ein Tbchterchen, Violante 

geheissen, am zartlichsten geliebt zu haben. Das Kind starb, 

als es ungefahr5V2 Jahr alt war®), und wurde von dem Vater 

0 b. Moutier, a. a. 0. p. 29. 
Dass Boccaccio, namentlich in seinem Alter, ziemlich beleibt war, 

erwahnt er selbst ofters, z. B. in der Epistel an Jacopo Pizzingbe, wo er 
sick (p. 190 b. Corazz.) als „niole gravatus corporea“ bezeichnet. 

b. Moutier, p. 31. 
Es sei namentlich auf das S. 99 ff., S. 187 ff. und S. 267 ff. Ge- 

sagte verwiesen. 
Er gedenkt ihrer in der 14. Ekloge v. 72 f. und nennt sie da 

(freilich mit Verstecknamen) Marius, Julius und Olympias („non Marium 
Julumque tuos dulcesque sorores Noscis et egregios vultus? tua pulchra 
propago est“ lasst er die ihm erscheinende, verklarte Olympias zu sich 
sagen). Dass die Ekloge lange nach dem Tode der Kinder gedichtet ist, 
geht aus der Erklarung hervor, welche Boccaccio in der Epistel an Martino 
da Signa (p. 265 b. Corazz.) von ihr gibt. 

®) „Von Kindern, die in diesem Alter sterben, glauben wir, dass sie 
Engel werden“, sagt Boccaccio riihrend in der eben citirten Epistel an 
Martino da Signa. 
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lange und innig betrauert, wie die an Petrarea gerichtete 

Epistel vom 30. Juni (vgl. oben S. 308 ff.) und die vierzehnte 

Ekloge beweisen, die letztere ist ganz dei* Verherrlichung der 

friih Verstorbenen, die er nun ,01ympias‘ nannte, gewidmet. 

Die Schicksale der Descendenten des (Halb)bruders des Dich- 

ters, des bfters genannten Jacopo Boccaccio, zu verfolgen, 
haben wir keinerlei Interesse. 



Siebentes Capitel. 

Der Umfang des Wissens Boccaccio’s. 
[In den in diesem Capitel gegebenen zahlreichen Citaten bezeichnen wir 
durcb D. G. die Gottergenealogien, durch D. C. den Dante-Commentar, 
durcb C. V. I. das Buch de casibus virorum illustrium, durcb Cl. m. die 
Scbrift de Claris mulieribus, durcb A. V. die Amorosa Visione; die sonst 
vorkommenden Abkiirzungen erklaren sicb von selbst. Das grosse und 
inbaltsreicbe Werk von A. Hortis „Studi sulle opere latine del Boccaccio" 
(Trieste 1879), welches wir wenigstens wahrend des Druckes nocb benutzen 

konnten, citiren wir kurz’als „Hortis, Studi".] 

Boccaccio hat sich koines geregelten Bildungsganges zu 

erfreuen gehabt. Nachdem or als Knabe einige Jahre hindurch 

Giovanni’s da Strada Lateinschule besucht hatte, war or zuerst 

als Lehrling in das Comptoir eines Grosskaufmanns und sodann 

als Student in den Hdrsaal eines bertihinten Rechtslehrers ge- 

schickt worden. Davf man nun auch annehmen, dass weder 

seine sechsjahrige Lehrlingszeit nocb die ebenso lange Periode 

seines juristischen Studiums ganz unfruchtbar fiir seine allge- 
meine Bildung geblieben ist, sondern dass er auch wahrend 

dieser Zeit namentlich durcb Lecture und durch Verkehr mit 
gelehrten Mannern, wie z. B. mit Paulus von Perugia und 

Andalone del Negro, sich einen nicht unbetrachtlichen Bildungs- 

stoff aneignete, so konnte ein solches gelegentliches und sprung- 

weises Lernen doch keinen vollgilltigen Ersatz fiir den man- 

gelnden schulmassigen Unterricbt gewahren und nicht vor be- 

denklichen Lucken und Einseitigkeiten des Wissens bewahren. 

In spateren Jahren freilich, als er die ihm unsympathische 

Beschaftigung mit dem kanonischen Rechte — eine Beschaf- 
tigung, die in damaliger Zeit kaum einen wissenschaftlicben 
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Charakter an sich trug — aufgegeben hatte, hatte Boccaccio 

allerdings Musse und Moglichkeit zu zusammenhangenden 

Studien gehabt, aber in dem Umfange, wie dies an sich hatte 

geschehen konnen, scheint er doch von dieser Moglichkeit 

nicht Gebrauch gemacht zu haben. Er war eben zu sehr 

Dichter, als dass er sich voll und ganz der Gelehrsamkeit hin- 

zugeben vermocht hatte, und zunachst lag ihm die poetische 

Production gewiss weit mehr am Herzen, als das Ansammeln 

gelehrter Materialien. Erst in seinen spateren Jahren und 

zumal nach seiner „Bekehrung“, als die schopferische Kraft 

seiner Phantasie abzunehmen begann und als ihn Uberdies, 

wenigstens voriibergehend, Gewissensscrupel uber die sittliche 

Berechtigung der Poesie qualten, erst dann bevorzugte er die 

gelehrte wissenschaftliche Arbeit vor dem dichterischen Schaffen, 

aber freilich war es dann zu spat, um die friiheren Versaum- 

nisse auszugleichen, mochte dies auch mit noch so grossem 

Fleisse erstrebt werden. Und so ist es denn in Folge dieser 

Verhaltnisse gekommen, dass Boccaccio’s Bildung iiber einen 

gewissen, wenn auch allerdings hochst achtbaren Dilettantismus 

nicht hinausgekommen ist, dass ihr ausserer Umfang zwar — 

wie wir im Folgenden sehen werden — ein sehr betrachtlicher 

war, die innere Vertiefung und Griindlichkeit aber ihr vielfach 

abging. Boccaccio unterscheidet sich in dieser Beziehung gar 

sehr von Petrarca. In dem letzteren uberwog der Gelehrte 

ebenso den Dichter wie in dem ersteren der Dichter den Ge- 

lehrten. Der erstere hatte das humanistische Studium von 

vornherein zu seiner Lebensaufgabe gemacht und erreichte 

es auch wirklich, dass er, soweit dies unter den damaligen 

Verbaltnissen und mit den damaligen, iiberaus unvollkommenen 

Hulfsmitteln der philologischen Wissenschaft iiberhaupt moglich 

war, wenigstens das romische Alterthum sich voll und ganz 

aneignete, dass es ihm in Fleisch und Blut uberging und, um 

• so zu sagen, in seinem Geiste reproducirt ward. Boccaccio 

hingegen hat das Alterthum immer nur mehr ausserlich auf- 

gefasst und hat es nicht vermocht, die zerstreuten Bestand- 

theile des philologisch-historischen Wissens zu einem idealen 



364 Siebentes Capitel. 

Ganzen zusammenzufassen. Wenn naeh Bo,eGkh’s beriilimter 

Definition „die Erkenntniss des Erkannten“ der PMlologie 

letzte und hochste Aufgabe ist, so hat Petrarca fiir seine Zeit 

dieselbe gelost, wahrend Boccaccio liber die nothwendige Vor- 

stufe des gelehrten Forschens und Compilirens nicht wesentlich 

hinausgekommen ist, wobei gern zugegeben werden mag, dass, 

rein encyklopadisch genommen, die Summe des Wissens 

Boccaccio’s eine vielleicht noch grbssere war, als diejenige 

Petrarca’s, aber eben nicht im materiellen Wissen, sondern im 

idealen Erkennen liegt das entscheidende Moment. Die Ver- 
schiedenartigkeit der wissenschaftlichen Bildung beider Manner 

pragt sich sehr anschaulich in ihrem lateinischen Style aus. 

Petrarca schrieb zwar durehaus kein classisches, aber ein 

ausserst gewandtes und volltonendes Latein, und sein Styl be- 

sitzt eine eigenartige, individuelle Farbung, Boccaccio’s latei- 

nische Schreibweise dagegen ist unbeholfen und entbehrt des 
Bhythmus, wenn sie auch, verglichen mit der jammerlichen 

Latinitat so mancher anderer Fruhhumanisten, immerhin noch 

eine relativ gute und fliessende zu nennen ist. Und dass diese 
Unbeholfenheit des lateinischen Styles nur die Folge man- 

gelnder gelehrter Bildung, nicht etwa diejenige mangelnder 

Befahigung war, wird ein Jeder bereitwillig zugestehen, der 
da weiss, wie kiinstleriseh vollendet Boccaccio’s italienisehe 

Prosa ist. Es waren eben nur technische Schwierigkeiten, 

welche Boccaccio in der Handhabung des lateinischen Styles 

behinderten, denn in seiner Mutterspraehe, auf deren Boden er 

sich frei bewegen konnte, hat er gerade in der sprachlichen 

Darstellung die hochste Meisterschaft bekundet und hat Werke 

geschaffen, welche in formaler Beziehung sich den hervor- 
ragendesten Leistungen des classischen Alterthums vergleichen 

lassen, und mit vollem Rechte darf man behaupten, dass er 

in Bezug auf die Kunst des sprachlichen Ausdruckes ein wahr- 
haft antikes Schonheitsgefuhl und die eminenteste Fahigkeit • 

zur Bethatigung dieses Gefilhles besass. 
Versuchen wir nun, den Umfang des Wissens Boccaccio’s 

darzustellen, und beginnen wir mit der Theologie. 
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Boccaccio selbst berichtet uns (G. D. XV, 10), dass er, 

bereits in hoherem Alter stehend, das Studium der Theologie 

begonnen, dasselbe aber, die Unzulanglichkeit seines Talentes 

erkennend, bald wieder aufgegeben babe. Nichtsdestoweniger 

muss er sich nicht unbedeutende theologische Kenntnisse an- 
geeignet haben, denn im Dante-Commentare gibt er zahlreiche 

und umfangliche Excurse selbst auch uber schwierige Materien 
der Theologie, so z. B. tiber die gottliche Gnade (D. C. ed. 

Milanesi, t I, p. 162 ff.), uber die Taufe (D. C. I, 413 ff.), 
iiber die Art, wie man beten soil (D. C. I, 244 ff.), und Uber 

die Frage, warum der Mensch sterblich sei, wahrend dock den 
gefallenen Engeln die Unsterblichkeit bewahrt geblieben ware 

(D. C. I, 305 If.), uber das letztere Problem lehnt er aller- 

dings es ab, eine bestimmte Entscheidung zu geben, weil sein 

Verstand dazu zu schwach sei. In der Bibel war Boccaccio 

sehr bewandert, und mit grosser Ausfiihrlichkeit und sichtlichem 
Behagen erzahlte er bei sich darbietenden Gelegenheiten in den 

Dante-Vorlesungen (z. B. in der elften) seinen Zuhdrern die 

biblischen Geschichten, nur die judische Konigsgeschichte war 

ihm, wie er offen eingestand (C. V. I. II, 3), unsympathisch, 

weil sie so blut- und greuelvoll sei. Die Bibel gait ihm als 

die hochste Autoritat in alien Dingen und jeder Widerspruch 

gegen sie als unberechtigt (G. D. XII, 70, D. C. I, 302); ihre 

Vieldeutigkeit gestand er ein (G. D. I, prooem.), erblickte 

aber darin gerade einen Vorzug und meinte, dass sie trotz 

aller Vieldeutigkeit keineswegs etwa dreh- und dehnbar wie 

Wachs, sondern fest wie Diamant sei („non ha il naso di cera, 

anzi Fha di diamante“ C. D. II, 93). Dass Boccaccio auch in 

den Kirchenvatern, soweit diese in lateinischer Sprache ge- 

schrieben, sowie in den christlich - lateinischen Dichtern gut 

belesen war, werden wir weiter unten zu sehen Gelegenheit 

finden. — Hieran moge sich ein Wort iiber Boccaccio’s 

Stellung zum christlichen Glauben uberhaupt anschliessen. 

Boccaccio's Vater war, wie der Sohn bezeugt (C. D. XII, 

65), ein guter Katholik gewesen, und somit ist anzunehmen, 

dass der Knabe Boccaccio im Vaterhause keinerlei glaubens- 
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feindliche Eindrucke empfing. Der heranwachsende Jungling 

freilich ist schwerlich von besonderer Glaubigkeit erfiillt ge- 

wesen, und seine Gedanken waren, namentlich wahrend des 

Aufenthaltes im leicbtlebigen Neapel, sicherlich mehr auf 

frohen Lebensgenuss und unbefangenes poetisehes Schaffen, 

als auf kirchliche Dinge gerichtet, Aber ebenso sicher war 

der junge Boccaccio auch weit entfernt von jeder Feindselig- 

keit und oppositionellen Stellung gegen Christenthum und 

katbolische Kirche. Die Spottereien, mit denen er im Deca- 

merone verliebte Pfaffen und verscbmitzte Monche verfolgt 

hat, konnen keineswegs als ein Gegenbeweis angefiihrt werden. 

Denn dieser Spott gait ja nur den Personen, einzelnen un- 

wiirdigen und von aller Welt als solche betrachteten Vertre- 

tern der Kirche, die Sache selbst aber — die Kirche mit 

ihren Dogmen und Institutionen — liess er vollig unberiihrt. 

Allerdings, wenn heutigen Pages ein Katholik ahnliche lustige 
Historchen aus dem Leben der Geistlichkeit erzahlen wollte, 

er wurde ohne Zweifel von seinen Glaubensgenossen als ein 

Abtrunniger und als ein arger Feind der Kirche betrachtet 
und behandelt werden. Aber heute liegen auch die Verhalt- 

nisse ganz anders, als im 14. Jahrhundert. Heute hat die 
katholische Kirche den Protestantismus sich gegentiber stehen 

und befindet sich gegen diesen in einem fortwahrenden, bald 

offensiv bald defensiv gefiihrten Kampfe, sie ist in Folge dessen 

angstlich darauf bedacht, dem Gegner keine Blosse zu geben 
und den Blicken der Aussenstehenden Alles zu verhiillen, was 

irgend anstossig erscheinen konnte. Zu Boccaccio’s Zeit da- 

gegen war die katholische Kirche in ganz Westeuropa noch 

die alleinherrschende und hatte gegen keine irgendwie ernst- 

liche Concurrentin zu streiten, ihre Bekenner bildeten noch 

eine einzige grosse Religionsfamilie, welcher keine andere 

Glaubensgenossenschaft feindlich und Kritik iibend gegeniiber 

stand. Familienglieder konnen nun ohne Gefahr iiber Vor- 

gange, die sich innerhalb ihrer eigenen Gemeinschaft abspielen, 
auch zuweilen hart aburtheilen und ihren Spott an ihnen aus- 
lassen, sobald nur nicht zu befurchten ist, dass damit einem 
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Widersacher willkommene Waffen in die Hande gegeben 

werden. So durfte im Mittelalter die katholisehe Kirche sehr 

toieiant sein gegen Angriife, welche, die Dogmen und In- 

stitutionen ganz unberiihrt lassend, sich lediglich gegen Aeusser- 

liehkeiten und gegen menschliche Schwachen und Verkehrt- 

heiten der Geistlichkeit richteten, und dass sie solche Toleranz 

wiiklich im vollsten Maasse geiibt hat, weiss ein jeder, der 

irgendwie mit der mittelalterliehen Dichtung vertraut ist. 
Hieraus folgt, dass damals ein Katholik, der uber das un- 

geistliche Leben so mancher Kleriker und iiber den in den 

Klostern veriibten Unfug spottete, nieht im Geringsten die 

Empfindung hatte noch auch bei Anderen hervorrief, etwas zu 

thun, was irgendwie der Kirche Oder gar dem Glauben Naeh- 

theil bringen kbnnte, im Gegentheile er durfte glauben und 

bei Anderen den Glauben voraussetzen, dass er durch die 

Bekampfung offenbarer Missbrauche und olfenbar unwurdiger 

Geistlicher ein der Kirche wohlgefalliges und ihr fbrderliches 

Werk verrichte. Die Frage der Rechtglaubigkeit blieb hierbei 
ganz ausser dem Spiele, und gar oft bewiesen sich die argsten 

Spotter als die rechtglaubigsten Katholiken, und das selbst 

noch zur Zeit der beginnenden Reformation, wo doch so leicht 

der Spott iiber kirchliche Unsitten als Ausdruck ernster 

Opposition gegen die Kirche selbst hatte aufgefasst werden 

konnen. Man denke z. B. an Erasmus von Rotterdam, der 

sofort seine Spottereien einstellte, als ihm zugemuthet ward, 

vom Scherz zum Ernst ilberzugehen. Oder man denke an 

jenen Englander John Heywood, der, nachdem er in seinen 

dramatischen Schwanken die Unsittlichkeit des Pfalfenthums 

aufs Aergste verhohnt hatte, doch sein Vaterland verliess und 

in freiwillige Verbannung sich begab, als die Thronbesteigung 

der Protestantin Elisabeth die Durchfuhrung der kirchlichen 
Reformation in sichere Aussicht stellte. 

So sind Boccaccio’s Spottereien keineswegs als Ausfluss 

einer kirchenfeindlichen Gesinnung aufzufassen, und keiner 

seiner Zeitgenossen hat sie so aufgefasst. Oder wurde sonst 

der Dichter im Jahre 1354 — also zu einer Zeit, .wo der 
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Deeamerone, wenigstens theilweise und wenigstens in Florenz, 

bereits bekannt geworden war — als Gesandter an den Papst 

nach Avignon geschickt worden sein? Auch der Busspredigeiv 

der im Jahre 1361 Boccaccio heimsuchte, hat wol die Un- 
sittlichkeit, nicht aber die Kirchenfeindlichkeit der Schriften 

desselben geriigt. Und Boccaccio selbst hat in seinen spate- 

ren, frommen Jahren nie sich den Vorwurf gemacht, unkirch- 
liche Gesinnungen gehegt und schriftstellerisch bethatigt zn 

haben, das Einzige, was er bereut hat und mit Recht bereuen 
durfte, war vielmehr, in seinen Dichtungen der Sinnlichkeit allzu 

sehr gehuldigt zu haben. Erst im 16. Jahrhundert, als die grosse 

Kirchenspaltung eingetreten war und als der Katholicismus 

sich in Vertheidigungszustand zu setzen gezwungen wurde, 

begann man im Deeamerone kirchenfeindliche Tendenzen zu 

wittern uiid castrirte Ausgaben des Buches zu veranstalten. 
Aber freilich in seiner Jugend und bis in seine reiferen 

Mannesjahre hinein ist Boccaccio, wenn auch nicht unkirchlich, 

so doch schwerlich streng kirchlich gesinnt gewesen, sondern 

mag, ohne eigentliches Wissen und Wollen, praktisch einem 

religidsen Indifferentismus gehuldigt haben. Mit den zuneh- 

menden Jahren aber wandte er sich von diesem Standpunkte 

ab und mehr und mehr positiver Glaubigkeit zu. Theils 

mochte dies durch Petrarca’s Einfluss veranlasst, theils aber 
auch Folge der Gemiithsanlage Boccaccio’s selbst sein. Boc¬ 

caccio war ein viel zu weicher, weiblicher und der Anlehnung 
an feste Glaubeusdogmen bediirftiger Charakter, als dass er 
dauernd der Stiltze hatte entrathen konnen, welche die Kirche 
einem schwankenden und oft mit sich selbst entzweiten Ge- 

miithe darbietet. So lang er jung war und im steten Drange 
des Geniessens und des Schaffens dahinlebte, mochte er sich mit 

der aussereu Zugehorigkeit zur Kirche begniigen konnen; als 

er aber alter ward und die wachsende Zahl seiner Jahre an 
den Tod und das Jenseits ihn gemahnte, da wurde ihm auch 
der innere Anschluss an die Kirche zum Bediirfniss, und er 

wurde ihn vermuthlich auch ohne die Busspredigt Ciani s 

vollzogen haben, aber freilich hat die letztere jedenfalls die 
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Sinneswandelung beschleunigt imd ihr grdsser^^ Nachhaltigkeit 

verliehen, so dass man allerdings von einer „Bekehrung“ Boc¬ 

caccio’s sprechen kann, wenn man nur daran festhalt, dass 

jede Bekehrung eine Pradisposition des zu Bekehrenden zur 
Bedingung hat. 

Wie dem aueh sein mag, gewiss ist, dass Boccaccio in 
seinen spateren Jahren tief und aufrichtig glilubig war und 

dass er dieser Glaubigkeit in den in jener Zeit entstandenen 

Schriften — namentlich in den „Gottergenealogien“ und in dem 

„Dante-Commentar“ — wiederholt und nicht ohne einige Osten¬ 

tation, wie sie Convertiten lieben, Ausdruck gegeben hat. 

Dadurch unterscheiden sich die spateren Schriften wesentlich 

von den friiheren, denn in den letzteren (es sind in der Haupt- 

sache die gesammten italienischen Dichtungen) wird man 

kaum eine Stelle finden, welche auf ein tieferes religioses 

GefUhl ihres Verfassers hindeutete, hingegen manche, welche 

von einem gewissen Kokettiren mit dem Polytheismus des 

classischen Alterthums und einer gewissen Schwarmerei fur 

die anmuthsvolle Gbtterwelt der Hellenen Zeugniss ablegt. 

In den „Gbttergenealogien“ dagegen gibt Boccaccio einmal ein 

fdrmliches Glaubensbekenntniss (XV, 9) und im Dante-Com- 

mentar versaumt er nie, wo nur irgend Gelegenheit sich bietet, 

seine Kechtglaubigkeit hervorzuheben und zu betheuern, dass 

er nichts lehren wolle, was irgendwie gegen die ,katholische 

Wahrheit‘ streite (man vgl. namentlich den Schluss der 17. 

Vorlesung, t. I, p. 426). Und es waren dies sicher keine 

leeren, etwa nur aus ausseren Riicksichten gemachten Rede- 

weisen. Denn wer eine solche Furcht vor den Hollenstrafen 

besitzt, wie Boccaccio (vgl. Epist. p. 284 b. Corazz.), wer so 

iiberzeugt ist, wie er, von der Kraft der Furbitte fiir die 

Tod ten (vgl. Epist. 1. 1.) und wer als positive Wahrheit lehrt, 

dass einem jeden Menschen bestandig zwei Engel, ein guter 

und ein bdser, zur Seite stehen (G. D. XII, 65), dem ist es 

gewiss heiliger Ernst mit seinem katholischen Glauben^). 

Vgl. hiermit die Bemerkungen von Hortis, Studi p. 476 1., wo 
namentlich der Umfang der biblischen Lecture Boccaccio’s naher bestimmt 

Korting, Boccaccio. 24 
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In seinem Glaubenseifer hat Boccaccio nicht nur Dante 

bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegen den Vorwuif un- 

katholischer Gesinnung zu vertheidigen gesucht^), sondern er 

hat auch die Anwendung der Feuerstrafe gegen Ketzer aus- 

drilcklich gebilligt und empfohlen (D. C. II, p. 212). Nur 

in einem Punkte bewies er eine wirkliche, eines Humanisten 

wiirdige Toleranz: er verfocht mit grosser Warme die Ansicht, 

dass die tugendhaften Heiden keine Hollenstrafen verschuldet 

hatten (D. C. I, 477 ff.). 
Boccaccio’s Glaube bewahrte ihn nicht vor mancherlei 

Aberglauben. Dass er an vorbedeutende Traume glaubte 

(G. D. I, 31, C. V. 1. II, 7) 2) und dass er die Annahme einer 

prophetischen Begabung der Sterbenden fiir statthaft hielt 

(D. C. II, 19), mag noch allenfalls hingehen, er war aber auch 

von.der Wahrheit der Astrologie ilberzeugt (G. D. I, 10, III, 

22, IX, 4, D. C. I. 480 ff. u. v. a.)^), er theilte das volks- 

thiimliche Vorurtheil, dass das Schielen ein Anzeichen bosen 

Charakters sei (D. C. II, 56)^), er glaubte, dass bei Todten- 

beschworungen zwar nicht die Geister der citirten Verstor- 

benen, wohl aber an deren Stelle bose Damonen erschienen 

(D. C. II, 166), er war endlich naiv genug, zu meinen, dass 

wird. Sebr trefifend ist Hortis’ Bemerkung, dass Boccaccio — sehr im 
Gegensatze zu Dante (Thomas v. Aquino) und Petrarca (St. Augustin) — 
fiir keinen Kirchenvater eine besondere Vorliebe besessen babe. 

^) Man vgl. namentlich die 50. Vorlesung im D. C., in welcher der 
Satz verfochten wird, dass ein christlicher Dichter auch nicht indirect, d. h. 
durch den Mund einer von ihm redend eingefiihrten Person, eine ketzerische 
Ansicht aussprechen diirfe. 

2) An der letztgenannten Stelle wird iibrigens nachdriicklich vor der 
Meinung gewarnt, dass ein jeder Traum vorbedeutend sein miisse. 

®) D. C. II, 68 f. gibt indessen Boccaccio zu, dass auch die Astrologie 
irren konne. Die ausfiihrlichste Darlegung, wie er sich die Einwirkung der 
Gestirne auf die Begabung und die Geschicke der Menschen dachte, findet 
man in der fiinften Vorlesung des D. C. Auffallig genug ist die Hartnackig- 
keit, mit welcher Boccaccio am astrologischen Aberglauben festhielt, wenn 
man bedenkt, wie entschieden Petrarca diesem Wahne abhold war. 

b Nichtsdestoweniger bemerkt er an der citirten Stelle selbst, dass 
viele Kinder lediglich in Folge der Nachlassigkeit ihrer Warterinnen schielend 
werden. 
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Aeneas wirklich in die Unterwelt, d. h. in die Holle, hinabgestie- 

gen sei (D. C. I, 216) und dass Virgil wirklich allerlei Zau- 

berwerke construirt babe (D. C. I, 121). In manchen Dingen 

allerdings war Boccaccio aufgeklarter, als manche seiner Zeit- 

genossen und Landsleute: er leugnete z. B., dass plotzlich ein- 

tretende Lahmungen und Todesfalle durch die Einwirkung 

boser Geister hervorgebracht wurden, sondern suchte sie auf 

nattirliche Weise zu erklaren (D. C. I, 278), und er bezeich- 

nete es als eine arge Thorheit, wenn die Florentiner in dem 

Wabne befangen seien, Mars suche sie immer mit Krieg heim, 

weil er ihnen zilrne, dass sie statt seiner Johannes den Taufer 

zu ihrem Schutzpatrone angenommen batten (D. C. II, 354). 

Im Allgemeinen muss man aber doch sagen, dass Boccaccio 

in Bezug auf Aber- und Wunderglauben noch beinahe vbllig 

auf dem niederen Standpunkte des Mittelalters stand, wahrend 

es nicht der geringste Ruhm Petrarca’s ist, sicb nahezu zu 

dem Niveau moderner Aufklarung und geistig freien Denkens 
erhoben zu haben. 

So glaubig aber Boccaccio auch war, er behielt immer 
einen offenen Blick ftlr die S,usseren Schaden der damaligen 

Kirche und besass Muth genug, um seine Meinung frei aus- 

zusprechen. So klagte er einmal in einem Briefe an Maghi- 

nardo de’ Cavalcanti (p. 364 b. Corazz.) mit bitteren Worten 

daruber, dass die Papste den Ausspruch des Erlosers „mein 

Reich ist nicht von dieser Welt“ ganz vergessen batten und 

mit alien Mitteln, selbst mit den Waffen, nach der Weltherr- 

schaft strebten. Ein anderes Mai eifert er gegen die Unsittlich- 

keit in Avignon (G. D. VII, 20), und an einer dritten Stelle 

riigt er in scharfer Weise den Schacher, der mit geistlichen 

Aemtern getrieben werde, und die gewissenlose Verschleu- 
derung derselben (D. C. II, 106). — — 

Mit Philosophie hat sich Boccaccio, soweit wir zu urtheilen 

vermogen, nie eingehender beschaftigt, und er scheint iiberhaupt 

fur diese Wissenschaft weder Neigung noch Befahigung beses- 

sen zu haben. Er kannte allerdings die philosophischen 

Systeme des classischen Alterthums, wenigstens in der Form, 
24* 
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wie sie von den lateinisehen Autoren, namentlich von Cicero 

und Seneca, iiberliefert werden, und auch mit der Scholastik 

des Mittelalters war er bekannt, aber es war dies Alles nur 

mehr ein ausserliches, gedachtnissmassiges Wissen, dem jede 

Vertiefung und Verinnerlichung fehlte: nie hat er ein System 

voll und ganz erfasst, noch weniger hat er versucht, selbst- 

standige Meinungen sich zu bilden, und selbst jener liebens- 

wiirdige dilettantische Eklekticismus, in welchem sich Petrarca 

so wohl fiihlte, ist von ihm nicht erreicht worden, ja fast 

scheint es, als habe er geflissentlich jede Consolidirung und 

Concentration der Fragmente seines philosophischen Wissens 

vermieden. Es ist diese geringe Sympathie Boccaccio’s fur die 

philosophischen Studien auch leicht erklarlich: er war eben 

zu sehr Bichter und zu sehr Gemiithsmensch, in seiner Jugend 

auch zu sehr Genussmensch, als dass es ihm hatte wohl sein 

konnen auf einem Wissensgebiete, filr dessen Durchdringung 

strong abstractes und logisches Denken das erste und wich- 

tigste Erforderniss ist. So finden sich denn auch in seinen 

Werken, abgesehen von den allerdings ziemlich zahlreichen 

Angaben, welche im Dante-Commentar iiber die aussere Ge- 

schichte der alten Philosophie gemacht werden, kaum irgend 
welche auf philosophische Fragen bezilgliche Stellen. Hoch- 

stens eine nennenswerthe Ausnahme ist zu constatiren: im 
Dante-Commentar fiihrt er einmal (I, 430 f.) ganz ansprechend 

aus, wie die Philosophie alle Gebiete auch des praktischen 
Lebens durchdringe und wie selbst Kiinste, welche man fiir 

ganz unphilosophisch zu halten geneigt sein konnte, z. B. die 

Kriegskunst, doch auf der Philosophie beruhen. 
Dasjenige Wissensgebiet, mit dessen Erforschung Boccaccio 

sich am eifrigsten und liebevollsten beschaftigte und in welchem 

er die relativ grundlichsten Kenntnisse besass, war ohne Zwei- 

fel das philosophisch-historische, und man darf annehmen, dass 

eine Beschrankung seiner Studien im Wesentlichen auf dieses 

Gebiet sowol seiner Neigung entsprach als auch von ihm 

selbst beabsichtigt wurde. Wenigstens sagt er einmal (D. C. 
I, 429) ausdriicklich, es sei keineswegs erforderlich, sammtliche 
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Wissenszweige des Quadriviums und Triviums zu umfasseii, 

sondern es geniige, eine Wissenschaft grilndlich zu verstehen, 

in den tibrigen aber eine encyklopadische Bildung zu be- 

sitzen. Und ein anderes Mai (C. V. 1. VI, praef.) erklart er, 

er babe weder den Scharfsinn noch die Wilrde und Gewandt- 

heit des Styles, um sich an die Behandlung der erhabenen 

Gegenstande der Theologie und der Naturwissenschaft wagen 

zu diirfen, daher beschranke er sich auf die Behandlung 

menschlicher (d. h. eben philosophisch-historischer) Dinge, flir 

welche ein einfacher Styl genugend sei. Aber, wie bereits be- 

nierkt ward, auch in der Philologie — um zuniichst diese 

allein in Betracht zu ziehen — waren Boccaccio’s Kenntnisse 

immer nur mehr ausserlicher und compilatorischer Art, ent- 

behrten der einheitlichen, von einem tiefen Grundgedanken 

getragenen Zusammenfassung und hatten keine grossartige Er- 

fassung und Auffassung des classischen oder auch nur des 

romischen Alterthums zum Gesammtergebniss. Ja, man daif 

sogar behaupten, Boccaccio besass zwar Neigung zu philolo- 

gischen Studien, deren Object das griechisch-rdmische Alter- 

thum war, aber keine eigentliche Liebe und noch weniger 

Begeisterung fur dieselben. Er war gern Philolog, aber „clas- 

sischer“ Philolog (um diese an sich wunderliche, aber eben 

allgemein angewandte und verstandene Bezeichnung zu brau- 

chen) war er doch nur, weil in damaliger Zeit noch kaum 

eine andere Philologie, als die sogenannte „classische“ (und 

auch diese nur erst in den Anfangen) existirte; in unserer 

Zeit lebend wiirde er vermuthlich „romaiiischer“ Philolog ge- 

worden sein, ja vielleicht darf man ihn sogar geradezu auf 

Grund seines Dante-Commentares als den ersten „Romanisten“ 

bezeichnen, wenn man nicht, und wol mit grosserem Rechte, 

Dante selbst als dem Verfasser der Schrift „ de vulgar! 

eloquentia“ diese Ehre zuerkennen will. Im Innern seiner 

Seele — das darf man sicher sagen — hatte Boccaccio 

gewiss weit mehr Sympathie mit der Romantik des Mittel- 

alters, als mit der Classicitat des Alterthums , wie er denn 

q Wir fassen hier das Wort ,Alterthum‘ in einem engeren Sinne, als 
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aueh in seinen italienisehen Dichtungen weit mehr ein Fort- 

setzer Oder, riehtiger, genialer Erneuerer und Reformator der 

mittelalterlichen, als der Nachahmer und Nachbildner der an¬ 

tiken Poesie war. Bezeichnend fur den geringen Enthusias- 

mus, den Boccaccio trotz seiner eifrigen Beschaftigung niit dem 

classischen Alterthum fur dieses letztere besass, ist seih Ver- 

hMtniss zur Stadt Rom. Unzweifelhaft ist er, da er ja meh- 

rere Male zwischen Florenz und Neapel bin- und herreiste und 

dock kaum- immer den Seeweg gewahlt haben wird, wiederholt 

in der ewigen Stadt gewesen, zum Mindesten war er nach- 

weislich im Jahre 1367 dort (vgl. oben S. 307). Von einem 

begeisterten Bewunderer des romiscben Alterthums, zumal 

wenn er auch (wie es bei Boccaccio der Fall war) historisches 

Interesse fur Antiquitaten besitzt, musste man erwarten, 

dass er in seinen Schriften des wiederholten romiscben Auf- 

entbaltes gern, oft und eingebend gedacbte und dass er bei 

sicb bietender Gelegenbeit ausfiibrlicbere Scbilderungen dessen 

gabe, was er in der ewig denkwiirdigen Stadt gescbaut. So 

bat wenigstens Petrarca gebandelt ^), so baben unzablige Andere 

nacb ibm getban. Boccaccio dagegen nennt die Stadt Rom nur 

selten in seinen Werken und niemals deutet er an, dass er 

selbst dort kiirzere Oder langere Zeit verweilt, dass er die 

Stadt naher kennen gelernt, dass er ihre alten Denkmaler 
eingebender besicbtigt, Er klagt allerdings dfters 2) iiber 

gemeinbin gescbiebt, und versteben darunter die Zeit bis etwa um 'die 
Mitte des zweiten nacbcbristlicben Jabrbunderts, denn ungefabr von dieser 
Zeit ab dringt — (zum Tbeil durcb den Einfluss des allmablicb Wurzel 
fassenden Cbristentbums, zum Tbeil als Folge der seltsamen Yolkermiscbung 
im romiscben Reicbe, zum Tbeil endlicb bervorgebracbt durcb die ein- 
getretene geistige Abspannung und Erscblaffung der Volker, welcbe nacb 
starkeren litterariscben Reizen, als den bis dabin gebotenen, verlangte) — 
eine Art romantiscber Ricbtung in die griecbiscb-romiscbe Litteratur ein, 
welcbe mit dem mittelalterlicben Romanticismus vielfacbe Aebnlicbkeit besitzt. 
Aus dieser „antiken Romantik“, wenn so zu sprecben erlaubt ist, ent- 
sprangen jene zablreicben Zauber-, Abenteuer-, Liebes- und Reiseromane, 
die dann in die mittelalterlicben Litteraturen iibertragen wurden. 

1) Vgl. Bd. II, p. 116. 
2) Z. B. Epist. ad Jacop. Pizzingbe (p. 194 b. Corazz.), C. V. I. VII, 8. 
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Roms traurigen Veifall, aber an dieser Klage ist offenbar mehr der 

italienische Patriot, als der Alterthumsfreund betheiligt. Eine 

kurze Schilderung oder vielmehr Aufzahlung einiger romischer 

Monumente wird im Filocopo gegeben, sie ist aber iiberaus 

durftig und entbehrt der Anschaulichkeit. Gelegentlich erwahnt 

Boccaccio ferner einmal (Clm. 53), dass der Tempel der Fortuna 

muliebris noch erhalten sei, und ein anderes Mai. (G. D. IX, 

40), dass man in Rom noch das Grab des Remus zeige' — 

dies ist aber auch Alles, was er von der einem jeden Philo- 
logen heiligen Stadt zu berichten weiss. 

Wenn wir nun im Einzelnen feststellen wollen, wie tim- 

fangreich und wie tief Boccaccio’s philologisches Wissen war, so 

drangt sich zunachst die Frage auf, welcher Art seine Kennt- 

nisse der griechischen Sprache und Litteratur gewesen sei. 

Boccaccio hat nicht ohne stolzes Selbstbewusstsein es 

ausgesprochen 2), dass ihm der Ruhm gebiihre, das Studium 

der griechischen Sprache in Toscana — er hatte ebenso rich- 

tig sagen kbnnen in Italien und in ganz Westeuropa — begrtindet 

zu haben, denn er habe den Leonzio Pilato zum Verbleiben in 

Italien und zur Uebernahme eines offentlichen Lehramtes in 

Florenz bewogen und er habe auf seine Kosten von diesem 

Griechen die homerischen Gedichte in das Lateinische iiber- 

tragen lassen. Und in der That, dieser Ruhm muss, wenn 

0 t. II, p. 292 f. ed. Moutier: „vedrai le grandissime nobilita della 
tua terra“ — spricht Glorizia zu Biancofiore — „tra le quali il gran palagio 
ove i romani consigli si facevano, e similmente il Coliseo, e Settensolio, 
fatto per gli studi delle liberal! arti. Vedrai la sepoltura del magnifico 
Cesare tuo antico avolo, posta sopra I’acuto marmo di Persia: e vedrai 
la colonna adriana, e I’arco adorno delle vittorie d’ Ottaviano“. Eine kurze 
Hinweisung auf die „Sch6nheiten Koms“ findet sicb dann auch p. 307: 
Filocopo und Menedone gehen aus, um dieselben zu bewundern, was sie 
aber gesehen haben, bleibt unerwahnt. — Der Clm. 53 genannte Tempel 
der Fortuna muliebris diirfte wol mit demjenigen identisch sein, der heute, 
ohne zureichenden Grund, als Tempel der Fortuna virilis bezeichnet zu 
werden pflegt. Vgl. ausserdem C. D. I, 356. 

2) G. D. XV, 7: „si nesciunt, meum est decus, mea est gloria, scilicet 
inter Etruscos graecis uti carminibus etc.“ (Den weiteren Wortlaut dieser 
wichtigen Stelle sehe man oben S. 263, Anm. 3.) 
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aueh niit einer kleinen Einsehrankung ^), Boccaccio zuerkannt 

werden, gleichgiiltig wie viel Oder wie wenig er selbst von dem 

Griechischen verstand. Durch Boccaccio wurden die griechi- 

schen Studien in Florenz und in Italien iiberhaupt erst ein- 

gebiirgert, und wenn sie auch vorlaufig in dilettantenhaftester 

und rohester Weise betrieben wurden, so wurde doch immer- 

hin durch .diese Anfange der Boden vorbereitet fiir eine dann 

bald eingetretene, gedeihlichere Entwickelung. 

Einige diirftige Elemente des Griechischen, aber wol mehr 

des damals gesprochenen spatbyzantinischen Idiomes, als der 

classischen Sprache, hatte Boccaccio vermuthlich sich bereits 

bei seinem ersten Aufenthalte in Neapel angeeignet. Dann 

wurde er Pilato’s Schuler und liess sich von diesem die Bias er- 
klaren^). " Viel gelernt hat er aber durch diesen Unterricht 

keinesfalls, wie er selbst, wenn auch etwas schtichtern, einge- 

steht^). Erstlich entbehrte der Lehrer, soviel wir nach dem, 
was Boccaccio und Petrarca uns von ihm uberliefern (vgl. oben 

S. 261), urtheilen kbnnen, gewiss jedes padagogischen Ge- 

schickes ^), und sodann fehlten ja damals noch alle irgendwie 

brauchbaren Hulfsmittel zur Erlernung der bekanntlich nichts 

weniger als leichten griechischen Grammatik. Die Methode, 
welche Pilatus anwandte, war vermuthlich die, dass er dem 

Schuler sofort den Text des Homers vorlegte, ihm Wort fiir 

Wort voriibersetzte und diese Uebersetzung mit wiisten etymo- 

Nicht Boccaccio allein, sondern auch Petrarca honorirte Leonzio 
Pilato fiir die Homeriibersetzung, aber allerdings brachte Boccaccio das 
grosse Opfer, den wenig liebenswiirdigen Griechen (oder richtiger Halb- 
griechen) in seine Wohnung aufzunehmen, vgl. oben S. 261 ff. — Einige 
Kenntniss des Homer scheinen iibrigens auch Niccola Acciaiuoli und Jacopo 
Pizzinghe besessen zu haben. 

2) G. D. XIV, 8, XV, 6 u. 7. 
G. D. XV, 7, er bemerkt hier, er wiirde mehr gelernt haben, wenn 

der unstate Pilatus langer in Florenz geblieben ware. 
Auch diirfte es mit seinen eigenen griechischen Sprachkenntnissen 

nicht gerade glanzend bestellt gewesen sein: Boccaccio nennt ihn (G. D, 
XIV, 8) einen Schuler Barlaam’s, und das lasst darauf schliessen, dass er 
sich nicht schon durch seine Geburt im Vollbesitze der griechischen Sprache 
befand. 
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logischen und sachlichen Erklarungen begleitete, zum Theil 

mit solchen, die ihm von Barlaam, seinem einstigen Lehrer, 

Uberliefert worden wareni). Wie oberflachlich die durch sol¬ 

chen Unterricht erlangten griechischen Kenntnisse Boccaccio’s 

gewesen sein mussen, beweisen die Etyinologien, die er ge- 

legentlich von griechischen Worten gegeben hat. So soil, meint 

er (G. D. I, prooem.), •„Demogorgon“ bedeuten „Gott der Erde“, 

denn demon sei (was ja richtig ist) = Gottheit und gorgon = 

.Erde2); „Avernus“ (welches als griechisches Wort betrachtet 

wird) soil sich zusammensetzen aus a == sine (d. h. dem a 

privativum) und vernos = Freude (G. D. I, 14); „Eumenides“ 

besteht entweder aus heu = ach! und men = Mangel (defec- 

tus) Oder aber es ist ein antiphrastischer Ausdruck, der sich 

aus eu und man, welche Pseudoworte beide „gut“ bedeuten 
sollen^),' zusamniensetzt (G. D. Ill, 6); „ Pandora“ be- 

deutet entweder (und dies ware ja noch leidlich richtig) „A11- 

gabe (omnium munus)“ oder, wenn man annimmt, dass das 

Wort aus pan = all und doris = Bitterkeit (!) besteht, muss 

es den Sinn haben „jeder Bitterkeit voll (omni amaritudine 

plenus)‘‘ (G. D. IV, 45); der Stadtename Athenae soli so viel 
bedeuten wie „unsterblich“, wird also offenbar als aus dem 

a privativum und dem Stamme d^av „sterben“ (woven d-avazog, 

e'd'avov) sich zusammensetzend gedacht (G. D. V, 48); Uber den 

Ursprung des Namens Okeanos sagt Boccaccio: „ich glaube, 

dass er von ^cianes’, was lateinisch, ^nigrum = schwarz’ be- 

deutet, abgeleitet ist, der Ocean ist namlich so tief, dass man 

die auf seinem Grunde liegenden Gegenstande nicht erblicken 

kann“ (G. D. VII, 1); der Name der Gorgonen wird in Zu- 

sammenhang gebracht mit ..yetogyag, Landmann“, weil die Gor¬ 

gonen reiche Landbesitzerinnen gewesen seien (G. D. X, 10); 

0 Vgl. G. D. IV, 6. Einmal (G. D. Ill, 20) bezeichnet Boccaccio eine 
Angabe Pilato’s als „Mvola“ und zielit diejenige Barlaam’s vor. — Man 
beacbte die seltsame Etymologie des Namens „Here“, die nach Boccaccio’s 
Angabe (G. D. IX, 1) Pilato aufgestellt hatte. 

2) In Wahrheit ist Demogorgon eine Entstellung von Demiurgos. 
In Bezug auf eu (sv) ist dies ja auch richtig. 
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das Kostlichste aber ist die Etymologie des Namens (H)omero(s), 

dieser soil sich namlich zusammensetzen aus o = ich, mi 

(me) = nieht und ero = sehe, also bedeuten „ieli sehe 

iiicht“ zum Hinweise darauf, dass Homer, der sehend ge- 
boren worden war, spater erblindete (D. C. I, 334)! Wer 

derartige Etymologien aufstellt^), der kann vom Griechischen 

eben nur eine ganz oberflachliche Kenntniss besessen haben. 
Man weride nieht ein, dass Boccaccio auch in Bezug 

auf das Lateinische, ja in Bezug auf seine eigene Mutter- 

sprache ein schlechter Etymolog gewesen sei. Die Thatsache 

ist allerdings vollkommen richtig. Denn Boccaccio stellt z. B. 

folgende Ableitungen auf: stuprum von stupor (D. C. I, 509), 

adulterium von alterius ventrem terens (D. C. I, 510), lugere von 

luce egere (D. C. II, 141), sepulcrum von seorsum pulcro 

(D. C. II, 188), volto von volo (D. C. I, 269)^), italienisch 

di vom griechischen d^eog (D. C. I, 198), italienisch gajetta soil 

so viel sein wie leggiadretta (D. C. I, 112), wahrend es sich 

doch vielmehr von ,gajo, vajo‘ ableitet und ,bunt‘ bedeutet^). 

Gewiss, diese Etymologien sind grundfalsch ^), aber es wird 

in ihnen doch wenigstens mit an sich richtigen Worten operirt, 

wahrend in den griechischen theilweise Worte und Wortformen 

Man vgl. auch die in dem Briefe an Martino da Signa (p. 267 b. 
Corazz.) gegebenen Erklarungen der in den Eklogen gebrauchten griechischen 
Eigennamen. Es liesse sich aber ausserdem noch eine Fiille von Bei- 
spielen anfiihren, indessen diirften die oben zusammengestellten unserem 
Zweeke geniigen. 

2) Die heiterste Etymologie ist aber wol die von ,papa (Papst)‘ gegebene: 
der Papst wird papa genannt aus Yerwunderung iiber seine grosse Macht, 
denn ,pape‘ ist ein Ausruf der Verwunderung (D. C. II, 46). 

^) Wie Boccaccio tiberhaupt iiber Etymologie dachte, erhellt aus einer 
Bemerkung, die er im Dante-Commentar (I, 344) macht. Er will die beiden 
Namen Corito und Cornito dadurch identificiren, dass er in dem letzteren 
den Einschub eines n annimmt, und rechtfertigt dies mit den Worten: 
„queste addizioni e diminuzioni e permutazioni di lettere essere ne’ nomi 
antichi fatte si trovano sovente“. 

^) In Bezug auf die lateinischen ist iibrigens zu bemerken, dass 
Boccaccio sie nieht selbst erfunden, sondern sie aus lateinischen Gramma- 
tikern (die bekanntlich, ebenso wie die griechischen, gar schlechte Etymo- 
logen waren) entlehnt hat. 
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angefuhrt werden, welche der griechisehen Sprache absolut 
fremd sind. 

Dass bei einer so geringen Kenntniss der Sprache Boc¬ 

caccio irgend welche auf eigene Lecture begriindete Kenntniss 

der griechisehen Litteratur nicht besitzen konnte, ist ganz 

selbstverstandlich, urid man darf kilhn behaupten, dass er kein 

einziges (alt)griechisches Buch wirklich gelesen hat, wenn er 

auch das eine oder das andere (viele werden ihm Uberhaupt 

nicht zur Verfiigung gestanden haben) durchblattert und ein- 
zelne Worte und Satze milhsam entziffert haben mag. — 

Der einzige griechische Autor, mit welchem er durch eine 
lateinische Uebersetzung’) naher vertraut wurde, war Homer. 

Sowol die Bias als auch die Odysee werden von ihm, nament- 

lich in den spateren Biichern der Gottergenealogien, ungemein 

Die zahlreichen Citate, welche Boccaccio aus dieser Uebersetzung 
mittheilt, erlauben es, sicb ein vollstandiges Urtbeil iiber dieselbe zu bilden, 
sehr giinstig kann dasselbe freilich niebt ausfallen, denn die Version ist 
ungemein steif und unbeholfen und zerstort alle poetische Schonbeit des 
Originals. Wir geben zum Beweise einige Proben, vgl. aucb unten S. 382. 

II. II, 100—108 (citirt G. D. XII, 15): Agamemnon 1 sceptrum tenebat, 
quod Vulcanus artifex fecerat | illudque dedit Jovi Satumio, | postea Jup- 
piter concessit Diactori Argiphonti, | Hermias autem rex dedit Pelopi 
plexippo, I postea Pelops dedit Atreo, | qui moriens Tbyesti bellicose reli- 
quit, I qui Tbyestes reliquit Agamemnoni | multis insulis et Argo imperanti. 

II. IX, 142—145 (citirt G. D. XII, 17): gener mibi erit, | bonorabo 
autem eum similem Oresti, | qui mibi unigenitus {Trilvy^xogl) nutritur in 
abundantia multa, | tres mibi sunt filiae in atrio benefacto, | Chrysothemis 
et Laodice et Ipbianassa. 

II. XVI, 179—181 (citirt G. D. XII, 63): atque sedem (sic!) Eudorus 
Martialis principabatur [ Partbenius, quern genuit in chorea bona Polymili | 
Philantis filia, banc fortis Argiphontes etc. 

II. XIV, 214—217 (citirt D. C. t. I, 511): et a pectoribus solvit ceston 
cingulum varium, j ubi sibi voluptuaria omnia ordinata erant, 1 ubi inerat 
amicitia atque cupido atque facundia, j blanditiae, quae furant intellectum, 
studiose licet scientium. 

Od. IV, 11—15 (citirt G. D. XII, 14): filio autem a Sparte Alectoris 
accepit filiam, | qui ipsi unigenitus fuit fortis Megapentbis | a serva, Helenae 
autem dii filium non dederant, | postquam prime genuit filiam desidera- 
tivam, I Hermionam, quae formam babebat aureae Veneris. 

Od. XI, 519 521 (citirt G. D. XIII, 16): sed solum Telephidem inter- 
fecit ferro, | beroem Eurypylum multique circum ipsum socii | chitii {K^thoc) 

interfecti fuerunt muliebrium causa donorum. 
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haufig und zuin Theil mit Anfuhrung des (in der lateinischen 

Uebersetzung gegebenen) Wortlautes citirt. Freilich fehlt es 

auch nicht an irrigen Citaten und an Missverstandnissen ^). 

Alles in Allem genommen darf man sagen, dass Boccaccio wohl 

eine ausserliche, aber keine innerliche und wirkliche Kenntniss 

der homerischen Dichtungen sich erworben hat und zu einer 

richtigen Werthschatzung derselben nie gelangt ist. So erklart 

es sich auch, dass er die AutoritM der lateinischen Dichter 

hoher stellte, als diejenige Homers (G. D. IX, 2, vgl. XII, 15). 

In Bezug auf Homers Leben glaubte er an die absurden Fa- 

beln, welche das spatere Alterthum darilber uberliefert hat, 

und erzahlte sie mit vielem Behagen im Dante-Commentar (t. 

I, p. 319 ff.), auch konnte er den mittelalterlichen Wahn, dass 

Homer aus Parteilichkeit fiir die Griechen, namentlich fur 

Achill, die Darstellung der Ereignisse in der Bias gefalscht 

habe, nicht iiberwinden (G. D. VI, 14). 

Im Folgenden geben wir ein Verzeichniss der wichtigeren 

von Boccaccio irgend einmal (nach lateinischen Quellen) citirten 

Oder doch genannten griechischen Autoren mit Einsehluss auch 

derjenigen Philosophen, deren Werke entweder gar nicht oder 

doch nur bruchstuckweise erhalten sind, sowie derer, welche 

(wie Socrates) uberhaupt nicht schriftstellerisch thatig waren. 

A elian, der Verfasser der zaytTLy^rj genannt A. V. 

V, 50 (ed. Venet. 1558). — Aeschylus, genanht D. C. II, 

427. — Aleman, „lyricus poeta“ nach Macrobius citirt G. D. 

IV, 17. — Anaxagoras, kurze Angaben D. C. 1, 385. — 

Apollonius „qui de Argonautis librum scripsit“ G. D. IV, 

z. B. G. D. II, 17 (Odysseus’ Mutter, die fMschlich Auctolia statt 
Antikleia genannt wird, soil sich erhangt haben, vgl. dagegen Od. XI, 202 f.); 
G. D. VI, 39 wundert sich Boccaccio, dass Phorbas bei Homer gar nicht 
erwahnt werde, wahrend dieser doch II. XIV, 490 genannt wird; G. D. 
X, 23 wird 11. XI, 750 f. citirt, wobei aber die Duale IdxroQiwvs und 
MoUova als Accusative Sing, aufgefasst werden und der narrjQ svqvxqsiojv 

Ivoai/^cov als der narrjQ der 14xt£qi(ov6 gedeutet wird; G. D. X, 61 wird 
die Harpyie Thyella (statt Podarge cf. II. XVI, 150) als die Mutter der 
Rosse des Achill genannt; G. D. XI, 33 wird auf Odyss. XIII, 260 ff. 
Bezug genommen, aber dabei ignorirt, dass es sich an der genannten Stelle 
um eine Fiction handelt. 
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12. Apollophanes,citirtG.D. VIII:„comicusA.in epico 

carmine^ nennt den Planet Saturn „quasi sacrum num“ A. V. V, 

41. — Aristoteles, biographische Angaben D. C. I, 369 ff.; 

als Werke werden aufgefuhrt D. C. I, 370: Ethica, Politica, 

Oeconomica, Metaphysica; Lob des A. G. D. XIV, 9; von den 

Werken werden speciell citirt: de mirabilibus auditu G. D. 

VII, 20, VIII, 13, IX, 22 u. a., de anima G. D. IX, 4, D. 

C. I, 481, Politica G. D. XI, 26, Meteora G. D. XIII, 20, D. 

. C. I, 260; de Nilo G. D. VII, 30; oifenbar kannte Boccaccio 

diese Schriften des Aristoteles nur in lateinischer Uebersetzung, zu 

einer griindlicheren Kenntniss des grossen Stagiriten ist er aber 

keinesfalls gelangt, sondern er hat ihm eben nur einzelne No- 

tizen entlehnt. — Nach einer Angabe des Abstemius, die man 

am bequemsten in Fabricius’ Bibl. med. et inf. lat. findet 

(s. V. Boccaccius) soli Boccaccio die pseudo - aristotelische 

Schrift „de mirabilibus auditu^ ins Lateinische ubersetzt haben; 

es ist dies vollig unbeglaubigt, vgl. Hortis, Studi p. 380 f. — 

Demokrit, kurze Angaben uber ihn D. C. I, 380 ff. — 

Deonigdus (sic!), citirt G. D. X, 10 als „antiquitatum histo- 

riagraphus“, welcher erklare, warum von den Gorgonen gesagt 

werde, dass sie gemeinsam nur ein Auge besitzen; offenbar 

liegt bier eine grobe Namensverstiimmelung vor, und vielleicht 

ist auch nicht an einen griechischen, sondern an einen lateini- 

schen Autor zu denken, wenigstens deutet darauf bin, dass 

Deonigdus neben Serenus citirt wird. D. C. II, 205 werden 

tibrigens und zwar in Bezug auf die gleiche Sache (Gorgonen) 

Serenus und Theognis citirt, offenbar ist Serenus mit Sorenus 

und Theognis mit Deonigdus identisch oder vielmebr die erst- 

genannten Namensformen sind die allein richtigen. — Dio¬ 

genes, kurze Angaben uber denselben D. C. I, 382 f. — 

Dioskorides, Boccaccio weiss von ihm nur zu sagen, dass 

er ein Buch uber die Pflanzen geschrieben habe D. C, I, 390; 

vermuthlich kannte Boccaccio dieselbe in der aus dem spaten 

Alterthum stammenden lat. Uebersetzung. — Empedokles, 

kurze Angaben iiber ihn D. C. I, 387 f. — Epikur, Boccaccio 

nennt ihn ,,solennissimo filosofo e molto venerabile uomo“ und ver- 
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theidigt ihn gegen den ihm oft gemachten Vorwurf der Schlem- 

merei, gibt aber zu, dass er in Bezug auf die Unsterblichkeit 

der Seele verwerflichen Ansicbten gehuldigt babe D. C. II, 

216. — Euemerus, siehe unten S. 396 das Verzeichniss der 

christlich-lateinischen Autoren unter Historia sacra. — Euklid, 

kurze Angaben ilber ihn, wobei erwahnt wird, dass sein Werk 

„delle teoremate in geometria“ noch erhalten sei, D. C. I, 404 

[vgl. Hortis, Stydi, p. 381 f.] — Euripides, soil eine Tra- 

godie ,Polydorus‘ (es ist offenbar die ,Hekabe‘ gemeint [vgl. 

jedoch Hortis, Studi p. 387]) geschrieben haben G. D. VI, 21, 

30; wird genannt D. C. II, 427. — Eusebius, wird in Bezug 

auf chronologische Fragen ungemein haufig citirt z. B. G. D. 

II, 3, 19, 24, 28 u. V. a. Eusebius’ ,Onomasticon urbium et 

locorum Sacrae scripturae‘ (lateiniscli iibersetzt und erweitert 

vom heiligen Hieronymus) hat Boccaccio fur sein Buch de mon- 

tibus etc. mehrfach benutzt, z. B. s. v. Aalac mons, Abarim 

mons, Baal mons u. a. (die vollstandige Aufzahlung der be- 

treffenden Stellen sehe man bei A. Hortis, Accenni alle scienze 

naturali nolle opere di Giov. Bocc. etc. [Trieste 1877] p. 

95 ft'.). — Galenus, kurze Angaben liber ihn D. C. I, 407.— 

Heraklit, kurze Angaben tiber ihn D. C. I, 389. — 

Hermes Trismegistus, dessen „de idolo liber ad Ascle- 

pium“ wird citirt G. D. Ill, 20, und Boccaccio versichert, dies 

Buch selbst gesehen zu haben G. D. V, 21; es ist jedenfalls 

das dem Apulej zugeschriebene Buch „Asclepius“ gemeint, 

vgl. Teuffel, Geschichte der Rom. Litt. (3. Ausgabe, Leipzig 

1875) § 367, 7a. — Hesiod, nach Leontius citirt G. D. VII, 

3. — Hippokrates, kurze Angaben iiber ihn (nach Rabanus 

Maurus) D. C. I, 405. — Homer, s. oben S. 379 If. Ueber 

Boccaccio’s Kenntniss der homerischen Gedichte und des Leonzio 

Pilato Homeriibersetzung vgl. auch Hortis, Studi p. 369 ff. 

und 543—576 (an letzterer Stelle ist Pilato’s Uebersetzung des 

ersten Gesanges der Bias und der Odyssee abgedruckt). — 

Josephus, sein „liber antiquitatum iudaicarum“ wird citirt 

G. D. IV, 60, ohne Nennung des Titels G. D. XIH, 9 und 10 

[vgl. Hortis, Studi p. 383]. — [Lucian?, A. V. V, 38 wird 
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von Boccaccio bemerkt, dass Apulej den Stoff seiner Metainor- 

phosen aus dein Griechischen entlehnt habe, es kann damit 

nui Lucians Buch „^oi'/ttos ? "Orog" gemeint sein, vgi. Teuf- 

fel, a. a. 0. § 367, 2], — Lycophron, erwahnt A. V. V, 41' 

„Lycophron quidam novissimus poetarum e graecis" soil er- 

zahlen, Penelope habe sich durch Nauplius’ Ueberredungskunst 

zum Ehebruche verleiten lassen. Clm. 38. — Min astas, 

Boccaccio erzahlt, Endymion habe sein Leben der Meditation 

gewidmet, „uti M. in eo libro, quern de Europa scripsit, testa- 

tur“. G. D. IV, 16. — Orpheus, Angaben uber ihn D. C. 

I, 390 ff. — Palaephatus, haufig citirt (nach Eusebius), 

z. B. G. D. II, 63, VII, 20, XIII, 68. - Philochorus, wild 

citirtG. D, IV, 20, VIII, 4 und ofters. — Plato, biographische 

Angaben iiber ihn D. C. I, 378 ff.; Boccaccio erzahlt, dass er 

wenigstens einen Theil der Schriften P.’s in einem grossen 

Bande bei Petrarca gesehen habe D. C. I, 370; P.’s „Staat“ 

citirt, aber in irriger Form und offenbar nicht nach eigener 

Lecture G. D. XIV, 19, D. C. I, 128; Citat aus P. nach Macro- 

bius G. D. IV, 3 Bezugnahme auf P.’s „Timaeus“ c. 5. (tovto 

ye dij Ttdvxeg—evxead-ai mit lateinischer Uebersetzung dieser 

Stelle, wobei bemerkt werden mag, dass dieselbe in der Ueber¬ 

setzung Ciceio s fehlt und also nicht von dort entnommen wer¬ 

den konnte, dass Boccaccio aber gleichwol aus zweiter Hand 

citirt, dUrfte nicht zu bezweifeln sein und schon durch die 

Latinitat des Citates bewiesen werden [vgl. Hortis, Studi p. 
372 ff.]. — Polyaenus, wird erwahnt A. V. V, 51 ed. Venet. 

1558 (b, Moutier steht dafiir Martial). — Porphyrius, citirtr 

„P. in epigrammate ,Nudus egens Veneiis naufragus in pelago’^ 

G. D. Ill, 23; „P. in eo libro, quern ,Solem‘ appellat“ G. D. 

V, 3 [Boccaccio kannte P. wol nur durch Boethius’ Ueber¬ 

setzung der „Isagoge“, vgl. Hortis, Studi p. 474], — Prona- 

pis, wird in G. D. und auch sonst ungemein haufig citirt; 

als „greco poeta e maestro di Omero“ wird er bezeichnet D. ■ 
C. I, 298, sein Werk wird „Protocosmus“ genannt D. C. I, 270. 

Man vgl. Uber diesen apokryphen Autor Fabricius, Bibl. 

graeca (3. Ausg., Hamburg 1718) t. I, p. 217; Boccaccio’s 
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Citate aus Pr. gehen vermuthlich sammtlich auf Theodontius 

zuruek. — Ptolemaus, kurze Angaben iiber ihn D. C. I, 

404 f., Boccaccio bezweifelt mit Becht, dass der Schriftsteller 

Pt. Kdnig von Aegypten gewesen sei [vgl. Hortis, Studi p. 

382 f.]. — Simonides, wird erwahnt A. V. V, 41 und D. 

C. II, 427. — Sokrates, sehr ausfuhrliche, aber freilich 

auch sehr verworrene, zum Theil auf Verwechslung mit Isokra- 

tes beruhende Angaben uber ihn D. C. I, 371 if. — Sopho- 

kies wird genannt D. C. I, 427. — Thales, kurze Angaben 

liber ihn D. C. I, 386 f. — Theognis, „Teognide istoriografo 

antichissimo“ citirt D. C. II, 205. (Ueber diesen Historiker 

vgl. man Nicolai, Griechische Litteraturgeschichte, 2. Ausgabe, 

t. II, p. 120); cf. oben Deonigdus. — Theophrast, aus des- 

sen Schrift Tteqi ydfj.ov wird D. C. II, 438 ff. ein langeres 

Bruchstilck in lateinischer Uebersetzung mitgetheilt, welches 

Boccaccio nach seiner eigenen Angabe den Bilchern des hei- 

ligen Hieronymus gegen Jovinian entlehnt hat. — Zeno, 

sowol liber den Eleaten als liber den von Val. Max. Ill, 3, ext. 

3 erwahnten Stoiker dieses Namens werden kurze Angaben 

gemacht D. C. I, 388 f. — 

Man sieht, eine aussere Kenntniss besass Boccaccio von 

einer stattlichen Reihe griechischer Autoren, aber es war eben 

nur eine rein ausserliche Kenntniss, welche theils aus den von 

lateinischen Autoren gemachten Angaben, theils aus mittelalter- 

lichen Sammelwerken (z. B. des Vincenz von Beauvais, des 

Paulus von Perugia u. a.) zusammengelesen worden war, zum 

Theil wol auch auf den wusten Mittheilungen und Citaten be- 

ruhte, die etwa Leonzio Pilato in seinen Vorlesungen zu geben 

fur gut befand. 

Die obige Liste ist nicht ganz vollstandig und soil es nicbt sein; 
ausgescblossen wurden diejenigen Autoren, die nur ganz vereinzelt genannt 
werden und deren Werke iiberbaupt nicbt erbalten sind, so dass aucb die 
Vermuthung, Boccaccio konne sie direct benutzt baben, von vornberein 
ausgescblossen ist. Das Verzeicbniss dieser Autoren sebe man b. Hortis, 
Studi p. 384 ff. — Die griecbiscben KircbenvMer, die bier etwa in Betracbt 
kommen konnten, baben wir in das spater zu gebende Verzeicbniss der 
cbristlicb-lateiniscben Autoren verwiesen. 
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Ungleich griindlicher, weil auf eigener ausgedehnter Lec¬ 

ture beruhend, war Boccaccio’s Kenntniss der lateinischen Lit- 

teratur, indessen auch sie war doch vorwiegend nur compila- 

torischer Art und drang nicht recht in die Tiefe ein, entbehrte 

einer wirklichen Einheit und war weit mehr das Product ge- 

lehrten Sammelfieisses, als begeisterter Forschung. Boccaccio 

scheint unter den Lateinern nicht einmal einen Lieblingsautor 

besessen zu haben, dem er ein bevorzugtes Studiuni gewidmet 

hatte und der ihm Vorbild und stylistisches Muster ge- 
wesen ware. 

Im Folgenden geben wir ein alphabetisches Verzeichniss 
der von Boccaccio citirten lateinischen A.utoren — mit Aus- 

schluss jedoch der specifisch christlich-lateinischen und der 

mittelalterlichen —, wobei wir die Namen derjenigen, welche 

haufig citirt werden und von Boccaccio in grossem Umfange 

benutzt worden sind, mit einem Sternchen versehen, um von 

vornherein damit anzudeuten, dass die von uns gegebenen 

Citate nur als Beispiele dienen und keineswegs auch nur ent- 

fernt vollstandige sein sollen, denn Vollstandigkeit anzustreben, 
wurde wenigstens hier, wo es sich nur um eine allgemein 

litterargeschichtliche Uebersicht, nicht aber um eine philolo- 

gische Specialuntersuchung handelt, zwecklose Raumverschwen- 
dung sein. 

*A lb eric us, „liber de naturis animalium“ citirt G. D. 

Ill, 21, „poetria“ citirt D. C. II, 75; sonstige Citate z. B. 

II, 3, 111, 14, 15 u. V. a. Unter Albericus ist der dritte vati- 

canische Mythograph, der sogenannte Leontius zu verstehen, 

vgl. Hortis, Accenni etc. p. 6 [vgl. Hortis, Studi p. 463 f.]. — 

Apulej, die Metamorphosen desseiben werden erwahnt und 

als Bearbeitung eines griechischen Stoffes bezeichnet A. V. V, 

37 ff., vgl. oben Lucian; die Mythe von Eros und Psyche wird 

nach A. erzahlt G. D. V, 22; A.’s ,,liber de daemonio (d. i. 

deo) Socratis“ wird citirt D. C. I, 372; A. wird als „filosofo 

di non piccola autorita“ bezeichnet, und eine langere Stelle aus 

der dem A. falschlich beigelegten Cosmographie (d. i. liber 

de mundo). wird citirt D. C. 11, 180. Die Novellen Decam. 
K6 r ting, Boccaccio. 25 



386 Siebentes Capitel. 

V, 10 und VII, 2 gehen auf A. zuruck [vgl. Hortis, Studi 

p. 455 ff.]* — Augustus (Oetavian), die „versus prohibitorii“ 

werden citirt D. G. XIV, 19 [vgl. Hortis, Studi p. 404]. — 

Ausonius, das Gedicht „Cupido cruci affixus“ wird citirt G. 

D. IX, 4. — Boethius, Bezugnahme auf B.’s de consol, 

philos. praef. im Widmungsbriefe der G. D., p. 224 b. Corazz, 

[vgl. Hortis, Studi p. 473]. — Caesar, biographische Angaben 
liber denselben (ohne Erwahnung seiner schriftstelleriscben 

Thatigkeit, sonst im engen Anschluss an Sueton) D. C. I, 

350 ff., bier findet sich (p. 356) eine eigentbumliche An- 

gabe liber den Aufbewahrungsort der Asche C.’s: „le ceneri 

raccolto diligentemente furon messe in quel vaso ritondo di 

bronzo, il quale ancora si vide sopra quella pietra quadrangula 

acuta ed alta, che e oggi dietro alia cbiesa di S. Pietro in 

Roma, la quale il volgo chiama Aguglia, comeche il suo vero 

nome sia Giulia,“ eine Angabe, die vielleicht dadurch veran- 

lasst worden sein kann, dass Sueton c. 85 berichtet, es sei 

zum Andenken C.’s eine 20 Fuss hohe Saule mit der In- 

schrift ,parent! patriae‘ auf dem Forum errichtet worden; 

C. ’s helium gallicum wird unter Celsus’ Namen citirt G. 

D. VII, 36; entlebnt sind C. zwei Angaben im liber de 

montibus (s. v. Petra Dyrrhachii mons cf. Caes. bell. civ. 

Ill, 42 und s. V. Hercinia cf. Caes. bell. gall. VI, 24, 25 
und 28, vgl. Hortis Accenni etc. p. 69) [vgl. Hortis, Studi p. 

414 ff.]. — Catull, als erotischer Dichter erwahnt G. D. 
XIV, 15. — Chalcidius, „sopra il primo libro del Timeo“ 

erwahnt D. C. I, 372, vgl. Teuffel a. a. 0. § 407, 4. — 
* Cicero. Ueber das Verhaltniss Boccaccio’s zu Cicero hat mit 

seiner gewohnten classischen Akribie und staunenswertben Be- 

lesenbeit eingehend gehandelt A. Hortis in seiner Schrift: M. 

T. Cicerone nelle opere del Petrarca e del Boccaccio (Trieste 

1878), p. 67 ff. Wir reproduciren im Folgenden kurz die An¬ 

gaben des treftlichen Gelebrten. Boccaccio hat entweder dem 

Inhalte Oder doch dem Titel nach folgende Schriften Cicero’s 

gekannt: 1. de Oratore, erwahnt D. C. I, 395; da Petrarca 
das Buch, obwol in einer unvollstandigen Handschrift, besass, 
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so ist wahrscheinlich, dass Boccaccio auch den Inhalt gekannt 

hat. — 2. Die zwei Bilcher de Inventione („arte vecchia“) und 

die vier Bucher (des Cornificius) der Rhetorica ad Herennium 

(„arte nuova“), beide erwahnt C. D. I, 394, Citate aus der „arte 

vecchia“ C. D. I, 463 und G.D. XI, 8. — 3. Die Tusculanen, citirt 

z. B. G. D. XII, 2, D. C. I, 325, 381 f. und 385, II, 292 und oft. — 

4 de Officiis, das erste Buch derselben citirt D. C. II, 103, das 

dritteD. C. II, 99. — 5. de natura deorum, in G. D. oft citirt, z. B. 

IV, 11, 63, V, 45, VII, 12, — 6. de divinatione, auffallend selten 

citirt, z. B. G. D. VI, 22 = de divinatione I, 21, 42, C. V. J. II, 

7. — D. C. I, 395 gibt Boccaccio eine Aufzahlung der Werke 

Cicero’s und nennt da die Bucher de oratore, degli Offici, delle 

Quistioni Tusculane, de natura deorum, de divinatione, de laudi- 

bus philosophiae, de legibus, de republica, de re frumentaria, de 

re militari, de re agraria, de amicitia, de senectute, de parado- 

xis, de topicis, „ed altri pin, e lascio infinite orazioni fatte 

in senate ed altrove.e oltre a cio scrisse un gran volume 

di pistole famigliari ed altre“. Erganzt wird dies Verzeichniss 

C. V. J. VI, 6 durch Anfilhrung verschiedener Reden: „Aulum 

Licinium Archiam (daraus Citate G. D. XIV, 7 und 22), Mi- 

lonem, Cn. Plancium aliosque plures summo audientium 

favore defendit. Deiotarum Gallograecorum regem, Marcum 

Marcellum et Quintum Ligarium Julio Caesari suspectos con- 

ciliavit“. Es ist nicht zu bezweifeln, dass Boccaccio mehrere 

der angefiihrten Schriften und Reden nur ihrem Titel nach 

kannte, so namentlich die Bucher de laudibus philosophiae und 

de re militari und die Reden de re frumentaria (d. i. ver- 

muthlich die dritte Verrina), de re agraria (wenn darunter die 

Rede in Servilium Rullum zu verstehen), pro Quinctio und 

pro Roscio (sei es der Amerinus Oder der Comoedus); zweifel- 

los ist es dagegen auch, dass er einige Schriften Cicero’s kannte, 

die er nicht genannt hat, so z. B. die Quaestiones academicae. 

Im Allgemeinen citirt Boccaccio Cicero’s Schriften verhaltniss- 

massig sehr selten und scheint iiberhaupt, ganz im Gegensatze 

zu Petrarca, keine sonderliche Vorliebe fiir den grossten aller 

romischen Prosaiker besessen zu haben. Trelfend urtheilt 
25=^ 
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Hortis, wenn er sagt (p. 83): „Boecaecio suchte in den Werken 
Cicero’s nur gelehrte Notizen und durch eine Autoritat gestutzte 

Urtheile.Die Lecture Cicero’s bereicherte seine Gelehr- 

samkeit, aber befruchtete nicht seinen Geist.“ Biographische 

Angaben, zum Theil sehr fragwiirdiger Art, gibt Boccaccio uber 

Cicero D. C. I, 395 if., ein Lob seiner Beredtsamkeit C. V. J. 

VI, 6 (Cicero wird bier „iubar splendidum et in diem crescens 

urbi pariter atque orbi“ genannt und uber die griechischen 

Redner erhoben). Einer Angabe Cicero’s Uber den Apollo wider- 

spricht Boccaccio unter Berufung auf Eusebius G. D. V, 2 

[vgl. Hortis, Studi p. 437 ff.]. — *Claudian, haufig citirt, 

z. B. G. D. I, prooem., II, 3, III, 8, 9, 10, IV, 44 (wo Claudiau 

als Heide bezeicbnet wird) und oft [cf. Hortis, Studi p. 410, 

wo auch darauf hingewiesen wird, dass Boccaccio in dem Ge- 

dichte auf Dante Claudian fiir einen Florentiner erklart]. — 

Columella, citirt G. D. XI, 1. — Cornelius Nepos 

scheint Boccaccio unbekannt gewesen zu sein [vgl. Hortis, 

Studi p. 415 f.]. — Corpus iuris, wird erwahnt G. D. 

XIV, 19. — *Curtius Rufus, citirt, z. B. G. D, XH, 25; 

Boccaccio versichert ausdriicklich, ihn gelesen zu haben D. C. 

II, 371; mehrfach fiir das Buch de montibus etc. benutzt, vgl. 

Hortis, Accenni p. 94 [vgl. Hortis, Studi p. 426 ff.]. — Dares, 

citirt G. D. XH, 12. — Dictys, citirt G. D. H, 45, V, 36, 
37 und 40. — Eutrop, offers benutzt, aber nicht citirt [vgl. 

Hortis, Studi p. 432]. — El or us, citirt G. D. XH, 65 und 
offers in den historischen Werken benutzt [vgl. Hortis, Studi 

p. 430]. — Frontinus (Julius), falschlich Frontone genannt, 
erwahnt A. V. V, 50 (ed. Venet. 1558, bei Moutier steht dafiir 
Agatone). — *Fulgentius, haufig citirt, z. B. G. D. Ib, 52, 

III, 7, D. C. II, 179; „doctor et pontifex catholicus, ut apparet 

eo in libro, quern mythologiarum nuncupat ipse“ G. D. XIV, 

18. [cf. Hortis, Studi p. 461 f.]. — *Gellius, haufig citirt, 
z. B. D. C. 1, 373. — Historia sacra, siehe unten S. 396 im 
Verzeichnisse der christlichen Autoren. — Horaz, biographische 

Angaben fiber denselben D. C. I, 326 f. (hier die wunderliche 
Angabe, dass Horaz von Augustus zum ,maestro della scena‘ 
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gemacht worden sei; auffallend ist auch, dass Boccaccio erklart, 

den Naiijen des Lehrers Horaz’s nicht zu wissen: er scheint 

also die erste Epistel des zweiten Buches, in welcher der 

biedere Magister „plagosus Orbilius“ genannt wird, nicht ge- 

kannt zu haben, und in der That werden die Episteln von ihm 

nie citirt); Oden citirt G. D. IV, 44; das carmen saeciilare citirt 

G. D. V, 2, im Allgemeinen sind aber die Citate aus Horaz 

’ausserst selten [vgl. Hortis, Studi p. 403]. — Hygin, „astro- 

nomia“ citirt G. D. VII, 41, dfters benutzt, aber nicht citirt, 

z. B. G. D. II, 43. — * Justin, haufig citirt, z. B. G. D. II, 

53, V, 13, D. C. I, 357 und 359 [vgl. Hortis, Studi p. 430 f.]. — 

Juvenal, erwahnt A. V. V, 29 f. , einige Verse citirt D. C. 

I, 162 und II, 103 [vgl. Hortis, Studi p. 412 f.]. — * Lac- 

tan z, der Statius-Scholiast, sehr haufig citirt, z. B. G. D. V, 

10. — * L i V i u s, er ist wol derjenige lateinische Autor, welchen 

Boccaccio am hdchsten geschatzt und den er am meisten aus- 

gebeutet hat; Lobpreisung desselben A. V. V, 58 ff., kurze 

Angaben fiber ihn D. C. II, 403; ffir seine historischen Werke 

hat Boccaccio naehweislich Vieles aus Livius entnommen, frei- 

lich aber, ohne ihn zu eitiren; hochst wahrscheinlich hat Boc¬ 

caccio auch den Livius theilweise fibersetzt (vgl. Hortis’ gleich 

zu erwahnende Schrift, p. 21 ff.; wir kommen im nachsten 

Capitel auf diese Frage zuriick) und eine kurze Biogi-aphie des 

Livius geschrieben („Pauca de T. Livio a Johanne Boccaccio 

collecta“, handschiiftlich fiberliefert im cod. Laurent. LXHI, 

8, gedruckt in der Livius-Ausgabe von Hearne, Oxford 1708, 

und bei Hortis, p. 97 ff.) Ueber das Verhaltniss Boccaccio’s 

zu Livius hat eingehend und mit der ihm eigenen grfindliehen 

Sachkenntniss gehandelt A. Hortis in der interessanten Mono- 

graphie: Cenni di Giov. Bocc. intorno a Tito Livio etc. (Trieste 

1877). Im D. C. I, 165 f. erwahnt Boccaccio eines Livius- 

commentator Niccolaio di Lamech und ffihrt aus dessen Werk den 

Satz an „Arno e un fiume posto nel mezzo tra Fiesole e Arezzo“, 

selbst Hortis’ Scharfsinne und Belesenheit ist es nicht gelungen, 

etwas fiber diesen rathselhaften Lamech zu ermitteln (vgl. 

Hoitis, Cenni etc. p. 61). An die Aechtheit des in den Jahren 
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1318—1324 zu Padua entdeekten vermeintlichen Grabsteines 

des L. glaubte Boccaccio, falls er der Verfasser der ,Pauca 

Collecta‘ ist, nicht unbedingt (vgl. Hortis, p. 38) [vgl. Hortis, 

Studi p. 416 If.]. — *Lucan, biographische Angaben und 

Urtheil uber denselben D. C. I, 332 If., Boccaccio Melt darnach 

die Pharsalia weniger ftir eine Dicbtung, als fiir ein versificirtes 

Geschichtswerk, vgl. auch G. D. XIV, 12; citirt z. B. G. D. 

II, 3, X, 10 und ofters; erwahnt A. V. V, 19 ff. [vgl. Hortis, 

Studi p. 405 If.]. — Lucrez, citirt G. D. IX, 25, XII, 16 

[vgl. Hortis, Studi, p. 392 f., wo auch die Ansicht widerlegt 

wil’d, dass Boccaccio die Beschreibung der Pest im Dec. aus 

L. entlehnt babe]. — *Macrobius, haufig citirt (namentlich 

das von ihm iiberlieferte Somnium Scipionis), z. B. G. D. I, 3, 

IV, 16 [vgl. Hortis, Studi p. 457 if.]. — Martial, nur selten 

citirt, z. B. G. D. Ill, 20, erwahnt A. V. V, 53 ed. Moutier 

[vgl. Hortis, Studi p. 411]. — Martianus Capella, ofters, 

aber nicht eben haufig citirt, z. B. G. D. VII, 22, VHI, 13 
[vgl. Hortis, Studi p. 459 f.]. — Modestus, erwahnt (ohne 

dass jedoch recht ersichtlich ware, welcher Modestus gemeint 

sei) A. V. V, 52 ed. Venet. 1558. — *Ovid, biographische 

Angaben uber denselben, worin manches Wunderliche (z. B. 

wil’d Tomi eine Insel genannt), und Aufzahlung der Werke, 
wobei die Metamorphosen vergessen werden, der „lbis“ hingegen 

genannt wird, D. C. I, 328 ff.; Urtheil uber Ovid: „clarus, sed 

lascivientis ingenii poeta“, G. D. XIV, 15; uber Ovid’s Unsittlichkeit 
D. C. I, 408 f.; Citate aus Ovid’s Dichtungen, namentlich aber 

aus den Met., werden sehr haufig gegeben, z. B. G.D.II, 3, 17,19, 

III, 12, 13, 21, VI, 1, 3; Erw'ahnung Ovid’s A. V. V, 25 if. [vgl. 
Hortis, Studi p. 399if.] — Papias, der Glossator, sehr haufig 

citirt, z. B. G. D. HI, 13, IV, 22, 24, V, 4 und oft [vgl. Hortis, 

Studi p. 488 f.]. — Persius, erwahnt A. V. V, 52 ed. Mou¬ 

tier; einige Verse citirt D. C. H, 103. — Petronius Arbiter, 
citirt G. D. II, 52. — Plautus, Amphitruo citirt G. D. HI, 22, 

XII, 28 und 30, Aulularia citirt G. D. XI, 1, Cistellaria citirt 

G. D. HI, 23, D. C. I, 174 f. [vgl. Hortis, Studi p. 389 if.]. - 

*Plinius (der Aeltere), die hist. nat. sehr haufig citirt, z. B. 
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G. D. Ill, 24, V, 13, D. C. I, 406, und haufiger noch still- 

schweigend benutzt, fur das Werk de montibus namentlich hat 

Boccaccio eine gauze Reihe von Angaben aus P. entlehnt, vgl. 

Hortis, Accenni, p. 79ff.; (Pseudo-)Plinius „de viris illustnbus“ 

als Gewahrsmann fur die Erzahlung von Nuniitor und Amulius 

genannt (vgl. Hortis, Studi p. 431), G. D. VI, 70, IX, 41 [vgl. 

Hortis, Studi p. 433 f.]. — *PomponiusMela, die Choro- 

graphia desselben wurde von Boccaccio viel benutzt, besonders, 

wie leicht erklarlich, fur das Werk de montibus etc., aber 

auch sonst sind Citate haufig, z. B. G. I). 11, 3, HI, 23, D. C. 

H, 204 und 368. Als Curiosum sei erwahnt, dass Christian 

F. L. Schultz, der Freund Goethe’s, die Chorographie des 

Pomponius Mela fur ein Werk Boccaccio’s erklarte (vgl. den 

Briefwechsel zwischen Schultz und Goethe im Rhein. Mus. fur 

Phil. t. IV [1836], p. 305—354), eine unsinnige Behauptung, 

welche jetzt keiner Widerlegung mehr bedarf. Naheres hieriiber 

findet man in A. Hortis’ interessanter Schrift: La Corografia 

di P. M. attribuita falsamente a Giov. Bocc. (Trieste 1879, NB. 

diese Schrift ist mit einer anderen vereinigt, „Le additiones al 

de remediis fortuitorum di Seneca dimostrate cosa del Petrarca 

etc.“), p. 38 ff. [vgl. Hortis, Studi p. 432 ifJ. — Priscian, 

Angaben uber denselben, wobei er in das Zeitalter Julians, 

statt in dasjenige des Anastasius versetzt wird, D. C. H, 420, 

citirt G. D. IV, 41 und IV, 65, an letzterer Stelle mit der 

Angabe „in maiori volumine“ [vgl. Hortis, Studi p. 460 f.]. — 

Properz, als erotischer Dichter citirt G. D. XIV, 16. — 

Quintilian, citirt G. D. X, 10, XI, 2 [vgl. Hortis, Studi 

p. 454]. — Rutilius Geminus (?), dessen „libri pontificales“ 

citirt G. D. IX, 41, ein vermuthlich aus Servius entlehntes 

Citat. — Sallust, erwahnt mit Bezugnahme auf die coniurat. 

Catil. A. V. V, 45 if.; citirt G. D. V, 13 und X, 9, beide Citate 

sind aus Servius entnommen [cf. Hortis, Studi p. 415 und 471]. — 

Scrip tores historiae augustae, von Boccaccio in C. V. J. 

ofters benutzt, aber nie namentlich citirt [vgl. Hortis, Studi 

p. 432]. — *Seneca, Boccaccio glaubte, dass der Tragiker und 

der Moralist Seneca zwei verschiedene Personen seien; biogra- 
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phische Angaben iiber denselben und Aufzahlung seiner Werke 

D. C. 1, 396 ff. (in Bezug aiif die Apokolokyntosis bemerkt 

Boccaccio ganz rich tig, dass ihr Styl von dem sonst in Seneca’s 

Werken angewandten abweiche; mit Unrecht legt Boccaccio — 

vielleicht aber auch nur ein unwissender Abschreiber des D. C. — 

dem Seneca den Tractat de quatuor virtutibus bei, der in 

Wirklichkeit das Werk des Martinus Dumiensis ist); die moral- 

philosophischen Tractate Seneca’s, namentlich die Episteln und 

de tranquillitate, werden wiederholt, z. B. G. D. V, 25, im 

Allgemeinen jedoch verhaltnissmassig selten citirt; von den 

Tragbdien werden citirt Here. fur. G. D. II, 23, V, 30, D. C. 

I, 293, Hippol. G. D. IV, 10, D. C. I, 480, Thyest. D. C. II, 

147 1, Agam. G. D. VI, 16, Oedip. D. C. II, 178; die jetzt 

verlorene Schrift [de situ et] de sacris Aegyptiorum wird zweimal 

citirt G. D. Ill, 14 und D. C. II, 77 und zwar an letzterer Stelle 

in solcher Weise, dass man glauben muss, Boccaccio habe sie 

noch aus eigener Lecture gekannt; die quaest. nat. sind von 

Boccaccio filr den Artikel Nilus im liber de montibus etc. und 
fiir G. D. VII, 30 benutzt worden, cf. Hortis, Accenni, p. 79 

[cl Hortis, Studi p. 4041 und 448 ff.]. — Serenus, „anti- 
chissimo istoriografo" citirt D. C. II, 205, vgl. oben das Ver- 

zeichniss der griechischen Autoren unter Theognis und Deonig- 
dus. — *Servius (der Vergilscholiast), sehr haufig citirt, z. B. 

G. D. H, 3, 30, HI, 24, IV u. v. a., vgl. auch Hortis, Accenni, 
p. 97 ff. [vgl. Hortis, Studi p. 456 1]. — * S olin, sehr haufig 

citirt, z. B. G. D. HI, 2, IV, 12, V, 12, 13, 15, vgl. auch Hortis, 
Accenni, p. 941 [vgl. Hortis, Studi, p. 434]. — Sorenus, citirt 

G. D. X, 10, vgl. oben Serenus, sowie Deonigdus und Theognis 

im Verzeichniss der griechischen Autoren. — *Statius, sehr 

haufig citirt (jedoch nur die Thebais), z. B. G. D. Ill, 8, D. C. 

H, 376 und oft, vgl. auch A. V. V, 34, wo als Statius' Geburts- 
ort Toulouse angegeben wird, ein auch von Petrarca getheilter 

Irrthum, vgl. Bd. I, p. 396 [vgl. Hortis, Studi p. 408 ff.] — 
* Sue ton, von Boccaccio vielfach benutzt, z. B. in den biogi’a- 

phischen Angaben fiber Casar D. C. I, 356 ff., in den Angaben 

fiber Vitellius in der Epistel an Pino de' Rossi [vgl. Hortis, 
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Studi, p. 429 ff.]. — Tacitus, Boccaccio besass eine Hand- 

schrift des Tacitus, vgl. Epist. ad Nicol. de Montefalcone b. 

Corazz. p. 259; direct benutzt hat Boccaccio den Tacitus ftir 

folgende Abschnitte seines Buches de Claris mulieribus: Epi- 

charis, nach Ann. XV, 48—57; Poinpeja Paulina nach Ann. 

XV, 60, 63, 64; Poppaea Sabina nach Ann. XIII, 45, XIV, 63, 

XV, 23, XVI, 6; Triaria nach Hist. II, 63, III, 76 f. (vgl. 

Schilck, Boccaccio’s lateinische Schriften in den Jahrbilchern 

fur Philologie und Padagogik, Bd. 110 [1874], p. 170); benutzt 

worden ist Tacitus ferner in D. C. I, 333 (Ann. XV, 57) und 

D. C. I, 400 (Ann. XV, 60, wo Boccaccio fiilschlich die „Storie“ 

citirt); ein weiteres Citat (Hist. H, 3) findet man endlich G. D. 

HI, 23; erwahnt wird Tacitus auch A. V. V, 65. Die Kenntniss 

Boccaccio’s von den beiden Hauptwerken des Tacitus ist be- 

sonders bemerkenswerth, da sich eine solche bei anderen Huma- 

nisten jener Zeit’ selbst Petrarca nicht ausgenommen, nicht 

nachweisen Iksst, sondern eben Boccaccio in der That der erste 

gewesen zu sein scheint, der sich ihrer rilhmen durfte. Desto 

auffallender ist es, dass Boccaccio den Tacitus nicht weit mehr 

ausgebeutet und den Schatz, den er in der Kenntniss desselben 

besass,garnichtrechtzuwlirdigengewussthat. Amauffallendesten 

aber ist, dass Petrarca nicht durch Boccaccio von dem Inhalte 

des Tacituscodex in Kenntniss gesetzt worden ist. Man konnte 

vielleicht meinen, Boccaccio habe die Handschrift eiferstichtig 

verborgen, indessen wurde dies iriig sein, denn wir wissen ja, 

dass der Abt von S. Stefano den Codex geliehen erhielt [vgl. 

Hortis, Studi p. 424 tf.]. — .Terenz, erwahnt A. V. V, 31 f., 

G. D. XIV, 18 [cf. Hortis, Studi p. 392]. — TrogusPom- 

pejus, s. Justin [cf. Hortis, Studi p. 430]. — *ValeriusMaxi- 

mus, erwahnt A. V. V, 60 und ungemein haufig citirt und 

benutzt, neben Livius und Pomponius Mela wol derjenige latei- 

nische Autor, den Boccaccio am meisten ausgebeutet hat [vgl. 

Hortis, Studi, p. 428 f.]. - Varro Atacinus, Boccaccio citirt 

G. D. V, 8 aus der Apollonius-Uebersetzung des V. A. die 

entsetzlich verderbten Verse: Quos magnos Cantilena (sic!) 

pai-tu adducta dolore et gemitus cupiens dolorem Oaxida palmis 
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Scindere. Es ist dies Citat aus Serv. ad Verg. Eel. I, 66 ent- 

lehnt. — *Varro (M. Terentius), de lingua latina (falschlich 

de origine linguae latinae genannt), citirt z. B. G. D. II, 62, 

III, 22, IV, 28, VIII, 17 und ofters (mehrfach wurde dieses 

Buch auch fur das Werk de montibus etc, benutzt, vgl. Hortis, 

Accenni, p. 68 f.); de re rustica (falschlich de agricultura ge¬ 

nannt), citirt z. B. G. D. IV, 30, V, 25. Ein Theil dieser Citate 

ist allerdings aus Servius, Solin, Augustin, Lactanz, Gellius und 

Macrobius entlehnt, indessen ist es doch unzweifelhaft, dass 

Boccaccio die beiden genannten Schriften, wenn auch nur in 

fragmentarischer Gestalt, selbst gekannt hat, wahrend es andrer- 

seits ebenfalls zweifellos ist, dass er andere Schriften Varro’s 

nicht gekannt hat, vgl. Hortis, M. T. Cicerone etc., p. 79 [vgl. 

Hortis, Studi p. 434 f.]. — Vegetius, erwahnt A. V. V, 49. — 

*Vibius Sequester, fur das Buch de montibus etc. von 

Boccaccio vielfach benutzt, vgl. Hortis, Accenni, p. 100 ff., auch 

sonst ofters citirt, z. B. G. D. VH, 19 [vgl. Hortis, Studi 

p. 434]. — * Virgil, Boccaccio kannte die Aeneis, die Geor- 

gica und die Bucolica genau und citirt namentlich die erstere 

sehr haufig; biographische Angaben und Aufzahlung der Werke, 

letztere nach Servius (jedoch fiihrt Boccaccio ein Gedicht „lo 

Stirina“ an, vielleicht eine schlechte Lesart fiir „rOstierina“ = 

Copa, freilich wird die Copa dann noch unter diesem Titel 

genannt, so dass man also annehmen musste, Boccaccio habe 

dies Gedicht nicht selbst gekannt), D. C. I, 137; ausfiihrlichere 

biographische Angaben D. C. H, 427, vgl. auch I, 120 (II, 

427 wird unter Anderem erzahlt, Virgil habe auf Anord- 

nung des romischen Senates die Ehre der Dichterkronung 

empfangen; auch wird berichtet, dass Virgil’s Geburtsort Pie- 

tola = Andes von alien Fremden, die nach Mantua kommen, 

besucht werde); Boccaccio glaubte, dass Virgil wirklich ein 

Zauberer gewesen sei und zu Neapel magische Kunstwerke 

angefertigt habe (die Fliege von Erz, das Broncepferd, die 

beiden Marmorkopfe an der Porta Nolana), D. C. I, 121; Virgil 

war nach Boccaccio’s Meinung aller Wissenschaften kundig, 

namentlich auch der „seienza sacerdotale“ D. C. II, 48; warum 
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Virgil die Dido-Episode in die Aeueis eingelegt habe, G. D. 

XIV, 12; Virgil soil durch die Worte „me magna deum geni- 

trix his detinet oris“ Aen. II, 788 andeuten, dass Aeneas die 

Creusa ermordet habe, G. D. VI, 15 [vgl. Hortis, Studi 

p. 593 if.). — Ein Buch de Vitis philosopher urn wird 

gelegentlich der biographischen Angaben tiber Sokrates eitirt, 

D. C. I, 372. — Vitruv, eitirt G. D. II, 30, III, 21 [vgl. 

Hortis,. Studi p. 434]. 

Wir schliessen hieran sogleich das Verzeichniss der von 

Boccaccio benutzten Oder doch citirten specifisch christlich- 

lateinischen Autoren, denen wir auch die dem Mittelalter 

angehorigen beigesellen 

Albertus (Magnus), eitirt z. B. D. C. I, 316. — Am- 

brosius, otters eitirt, z. B. G. D. XI, 18. — *Andalo, vgl. 

oben S. 147, sehr haufig eitirt, z. B. G. D. I, 5, II, 7, III, 21 

(theorica planetarum), IV, 16 u. v. a. — Anselmus, „novus 

est auctor, non tainen parvae auctoiitatis“ G. D. XII, 22, 

dessen liber de imagine mundi eitirt G. D. IV, 33, 34 und 

otters. — Arator, erwahnt G. D. XIV, 22. — Bed a, eitirt 

G. D. IV, 55. — * Augustin, sehr haufig eitirt, namentlich 

de civitate Dei, z. B. G. D. II, 3, III, 3, V, 21, VIII, 10 [vgl. 

Hortis, Studi p. 480 t.] — Bernardus Silvestris, eitirt 

D. C. I, 248. — Boethius, s. oben S. 386. — Dionysius 

Areopagita, eitirt G. D. XIV, 18, XV, 9. Boccaccio hielt 

die Schritten des Dionysius Areopagita tilr acht [vgl. Hortis, 

Studi p. 479]. — Gervasius Tilburiensis, dessen Otia 

imperialia eitirt G. D. H, 19, VH, 25, XII, 22, an letzterer 

Stelle ebenso giinstig wie Anselm beurtheilt. — Gregor (I, 

der Grosse), dessen Moralia eitirt G. D. IX, 22 [vgl. Hortis, 

Studi p. 482 t.] — Gregor v. Tours, benutzt, aber nicht 

eitirt in C. V. J. in der Erzahlung von der Brunhilde [ct. 

0 Uebergangen sind im obigen Verzeichniss die meisten deijenigen 

ikiitoren welche Boccaccio nur aus zweiter Band (nieist nacb Tbeodontius) 
eitirt, z.’b. Corvilius G. D. II, 12. — Futurius (d. i. Sutrius) G. D. Ill, 22 

nacb Fulgent. Myth. Ill, 8 (vgl. Hortis, Studi p. 471, Anm. 1). 

Vgl. oben S. 384, Anm. 1. 
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Hortis, Studi p. 485]. — Guilelmus, ein „Guglielmo d’lnghil- 

teiTa“ wird neben Q. Curtius Rufus als Biograph Alexanders 

d. G. genannt D. C. II, 371. — *Hieronymus, Boccaccio 

citirt von dessen Schriften das prooemium zum liber temporum 

des Eusebius D. C. I, 327 und G. D. XI, 2, die ,quistioni del 

Genesi‘ D. C. I, 406, das liber virorum illustrium D. C. I, 403, 

die Epistel an den Monch Rusticus D. C. II, 98, eine Epistel 

an Augustin G. D. XIV, 18, die Epistel de filio prodigo ad 

Damasum G. D. XIV, 18, die Hebraicae quaestiones D. C. I, 132 

und G. D. XIV, 18, die Bucher gegen Jovinian D. C. II, 438 

und das Buch ,de distantiis locorum (= de situ et nominibus 

locorum Hebraicorum‘) G. D. XII, 25, letzteres Werk ist auch fur 

das Buch de montibus etc. mehrfach benutzt worden; vgl. 

Hortis, Cenni di G. B. intorno a T. Livio, p. 29 ff. [vgl. Hortis, 

Studi p. 481 f.] — *Historia sacra, citirt z. B. G. D. VHI, 1, 

IX, 1, X, 1 und oft; es ist dies die in Fragmenten bei Lactanz 

(Instit.) erhaltene lateinische Uebersetzung des Ennius der 

%Qa avayqacpri des Euemeros [vgl. Hortis, Studi p. 468 If.] — 

Hugo (Uguccio), dessen liber vocabulorum citirt G. D. I, 7, 

D. C. I, 101 [vgl. Hortis, Studi p'. 488]. — *Isidor, sehr 

haufig benutzt und citirt z. B. G. D. II, 19, IV, 16;'Boccaccio 

hielt indessen Isidor’s Autoritat fur nicht so gewichtig wie die- 

jenige des Theodontius G. D. X, 58; fur das Buch de montibus 

etc. wurden Isidor’s Etymologien mehrfach benutzt, vgl. Hortis, 

Accenni, p. 118 f. [vgl. Hortis, Studi p. 488 f.]. — Juvencus, 

erwahnt G. D. XIV, 22. — Lactanz, dessen Instit. div. sehr 

haufig citirt, z. B. G. D. H, 20, 22, 30 und oft [vgl. Hortis^ 

Studi p. 472 ff.]. — Luon Car no ten sis (?), citirt G. D. 

IV, 44 (Prometheus soli ein „insignis scientia vir“ gewesen 

sein). — Origenes, von Boccaccio vertheidigt D. C. I, 289, 

vgl. G. D. XIV, 22 [cf. Hortis, Studi p. 479]. — *Orosius, 

erwahnt A. V. V, 65, sehr haufig citirt, G. D. H, 22, V, 25 

und oft, fur das Buch de montibus etc. viel benutzt, vgl. 

Hortis, Accenni, p. 101 [vgl. Hortis, Studi p. 475]. — Paulus 

Diaconus, citirt G. D. XI, 43, D. C. II, 305. — Paulus 

Perusinus, vgl. oben S. 146, sehr haufig citirt z. B. G. D. 
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I, 12, II, 9, 12, 29, V, 5, XV, 6. Aus Paulus’ liber collectionum 

lernte Boccaccio Barlaam’s (und des Theodontius ?) x^ngaben 

iiber mythologische Dinge kennen G. D. XV, 6 [vgl. Hortis, 

Studi p. 495 ff. und 525]. — Petrus Lombardus, citirt 

D. C. I, 162 und 262. — Proba, Verfasserin eines Virgilcento, 

erwahnt Clm. 95. — Prudentius, erwahnt G. D. XIV, 22.— 

*Rabanus Maurus, wird sehr haufig citirt, z. B. G. D. I, 4, 

V, 2, X, 46 und oft. — Sedulius, erwahnt G. D. XIV, 22. — 

*Theodontius, Boccaccio gibt an, die in den G.D.unter Theo- 

don tins’ Namen gemachten zahlreichen Angaben aus dem liber 

collectionum des Paulus Perusinus gesammelt zu haben G. D. 

XV, 6, er klagt aber G. D. X, 7, dass er die Angabe des 

Theodontius iiber den Bathyllus nicht vollstandig wiederholen 

konne, weil die Handschrift an der betreffenden Stelle verwischt 

sei, und es kann bier wol an Boccaccio’s Abschrift oder Excerpt 

des liber collectionum des Paulus Perusinus nicht gedacht werden; 

Boccaccio priift und verwirft eine Angabe des Theodontius G. D. 

V, 38; Boccaccio schatzt die Autoritat des Theodontius hoher, 

als diejenige des Isidor G. D. X, 58. Wir haben jedenfalls zu 

glauben, dass Theodontius kein von Boccaccio fingirter, sondern 

ein wirklich existirt habender lateinischer Autor des spateren 

Alterthums ist, von welchem zahlreiche Fragmente in den 
V 

Gbttergenealogien erhalten zu haben Boccaccio zum Verdienst 

angerechnet werden sollte [zu diesem Resultate gelangt auch 

auf Grund einer ebenso grlindlichen wie interessanten Unter- 

suchungHortis, Studi p. 463—468]. — Vincentius Bellova- 

censis, dessen speculum hist, citirt G. D. VI, 24^). — 

Sehr umfangreich also erscheint der Kreis der von Boc¬ 

caccio gekannten lateinischen Autoren, sehr umfangreich er¬ 

scheint er auch dann noch, wenn man berucksichtigt — was sehr 

Hierzu kommen noch Martinus Polonus citirt G. D. XII, 67 
(sollte der Zibaldone von Boccaccio geschrieben sein, so wiirde Boccaccio 
sich ausfiihrliche Excerpte aus Martinus Polonus gemacht haben, vgl. oben 
S. 43), und Paulus Yenetus (Puteolanus), von Boccaccio wenig ge- 
schatzt G. D. XIY, 8 (von diesem Autor ebenfalls Ausziige im Zibaldone) 

[vgl. Hortis, Studi p. 485]. 
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• zu beriicksichtigen ist, dass Boccaccio die Werke vieler 

Autoren, die er citirt, nur aus den Anftihrungen kannte, 

welche er in Sammelschriften, wie etwa in Macrobius’ Satur- 

nalien Oder in Gellius’ Noctes Atticae, fand. Was aber bereits 

oben bemerkt ward, muss bier wiederholt weWen: Boccaccio’s 

Kenntniss auch der lateinischen Litteratur war nur oder doch 

vorwiegend eine ausserliche, und er ist weder in das wahre 

innere Verstandniss eines Schriftstellers eingedrungen, noch 

auch hat er es vermocht, sich zu einer ji^*agmatischen Be- 

trachtung der Litteraturgeschichte zu erheben. 

Die Citate, welche Boccaccio aus lateinischen Autoren 

gibt, zeigen vielfach einen arg, oft bis zur volligen Sinnlosig- 

keit entstellten Wortlaut. Dies mag zum Theil durch die 

schlechte Beschaffenheit der Handschriften verschuldet sein, 

welche den bisherigen, ubrigens meist im Druck unglaublich 

verwahrlosten Ausgaben zu Grunde gelegt worden sind, zu 

einem anderen Theile aber erklart es sich durch die Annahme, 

dass Boccaccio in vielen Fallen nur einen verderbten hand- 

schriftlichen Text des betreffenden lateinischen Autors zu 

seiner Verfugung hatte. Und in der That klagt Boccaccio 

wiederholt iiber die grosse Uncorrectheit der Handschriften 

und iiber die Nachlassigkeit der Schreiber. Eine besonders 

interessante Stelle findet sich in Bezug hierauf am Schlusse 

des liber de montibus etc. „Wir sind so weit heruntergekom- 

men,“ heisst es da, „dass Leute, die eben nur die Formen der 

Buchstaben mit der Feder hinzumalen und unter einander zu 

verbinden verstehen, sonst aber nichts Anderes konnen, die 

Verwegenheit besitzen, sich fiir Schreiber auszugeben und fiir 

Geld beliebige Bucher zu copiren. Noch schimpflicher aber 

ist es, dass auch Weiber, die vom Spinnrocken Oder vom 

W'ebstuhl weggelaufen sind, Schreiberarbeiten zu ubernehmen 

gewagt haben und noch wagen.“ Im weiteren Verlaufe dieser 

Stelle klagt nun Boccaccio mit beweglichen Worten, wie leicht- 

fertig solche unberufene Schreiber und Schreiberinnen mit den 

von ihnen zu copirenden Texten umgehen und wie sie na- 

mentlich die Orthographie und die Interpunction auf das Aergste 
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misshandeln. Auch er selbst, bemerkt Boccaccio schliess- 

lich, babe unter diesem Unwesen zu leiden gehabt, denn gar 

mancher Eigenname sei ihm von den Handschriften in offen- 

bar verderbten Formen iiberliefert worden, und daher bitte er 

die Leser, denen etwa bessere Handschriften zur Verfugung 

standen, um Berichtigung derartiger Fehler. 

Indessen nicht immer konnte sich Boccaccio, wenn er im 

Citiren Verstosse beging, mit der Uncorrectheit seiner Vor- 

lagen entschuldigen, sondern es fallt eine Reihe in seinen 

Citaten sich findender Irrthiimer lediglich ihm selbst zur Last, 

und jedenfalls muss man von ihm urtheilen, dass seine philo- 

logische Akribie keine sonderlich grosse war. Wie hatte es 

ihm sonst z. B. passiren konnen, dass er Verse des Statius 

(Theb. V, 265 ff.) dem Ovid beilegte (G. D. V, 28) oder dass 

er Homer als Gewahrsmann fur eine Sache anfuhrte, deren 

weder in der Bias noch in der Odyssee Erwahnung geschieht 

(G. D. V, 34)? 

Trotz seiner Erkenntniss von der Verderbtheit der 

Handschriften hat Boccaccio, so viel wir wissen, nie einen 

Versuch gemacht, Textkritik zu uben^), und auch sonst war 

Kritik nicht eben seine starke Seite. Fand er z. B., dass die 

Angaben der Alten einander widersprachen, so fiihlte er sich 

rathlos (G. D. VII, 23), und selbst der Thatsache gegeniiber, 

dass die Angaben der alten Geographen von den auf Augen- 

schein begriindeten Aussagen der Neueren abwichen, wusste 

er sich nicht zu helfen. Hin und wieder wagte er allerdings 

eine iiberlieferte Angabe zu bezweifeln (so z. B. eine des 

Cicero G. D. V, 2, des Paulus Perusinus G. D. V, 28, des 

Theodontius G. D. V, 38, des Leontius G. D. V, 44), aber 

das waren doch nur ganz vereinzelte Falle, wahrend er sonst 

meist alle Ueberlieferungen glaubig hinnahm und ohne jede 

Kritik compilirte (einzelne Ausnahmen werden wir weiter 

In Bezug auf den Dante-Text muss jedock hier eine Ausnahme 
constatirt werden. Hier wagte Boccaccio zuweilen eine Conjectur, z. B. in 
Inf. II, 25 = D. C. I, 216, Inf. IV, 27 = D. C. I, 297 und Inf. IV, 68 = 
D. a I, 315. 
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unten auffiihren). Zuweilen nahm er zu einem seichten Ratio- 

nalismus seine ZulSucht. So meinte er z. B. der Leiehnam des 

Hektor habe sich nicht etwa, wie Homer erzahle, durch ein 

Wunder frisch erhalten, sondern nur in Folge der Kunst eines 

Arztes (G. D. VI, 24). Ueber Boccaccio’s Verhaltniss zur spe- 

ciell historischen Kritik werden wir weiter unten zu sprechen 

Gelegenheit finden. 

Eine gewisse Vorliebe scbeint Boccaccio fiir die Synony- 

mik besessen zu baben, wenigstens erklart er im Dante-Com- 

mentar wiederbolt und zwar sebr ausfubrlicb Gruppen von 

Synonymen (z. B. onore, laude, fama, gloria D. C. I, 229 ff., 

scienza, sapienza, arte, prudenza, intelletto D. C. I, 317; flere, 

plorare, lugere, ejulare, gemere, ululare D. C. II, 140 if.; die 

Ausdrilcke fiir Grab, Sarg, Urne und dgl. D. C. II, 188 if.). 

Aucb Worterklarungen gibt er ofters (z. B. von bizzarro D. C. 

II, 150, von cionca D. C. II, 164). Ueber seine Versucbe auf 

dem Gebiete der Etymologie baben wir bereits oben (S. 377 if.) 
gesprocben. 

Wenn wir die Frage aufwerfen, ob Boccaccio ausser dem 

Lateiniscben (und Griecbiscben) nocb andere fremde Spracben 

verstanden babe, so ist dieselbe nur in Bezug auf das Fran- 

zbsiscbe mit Bestimmtbeit zu beantworten. Die Kenntniss 

dieser, damals in Italien vielverbreiteten Spracbe bat er obne 

Zweifel besessen: er erklart das franzosiscbe Wort ,lai‘ (D. C. 

I, 447), beruft sich bei Gelegenheit der Erzahlung der Tristan- 

sage auf die „romanzi de’ Franceschi“ (D. C. 1,473), und er scbeint 

die Romane von Kbnig Artus’ Tafelrunde gekannt zu baben 

(Ep. ad Nic. Acc.' p. 167 b. Corazz.); iiberdies geht manche 

Erzahlung des Decamerone nachweislich auf franzosiscbe Quellen 

zuriick. Dass aber Boccaccio’s Kenntniss der franzosischen 

Spracbe und Litteratur in keiner Weise auf seine Geburt in 

Paris von einer franzosischen Mutter zu schliessen zwingt, 

baben wir bereits oben (S. 95) hervorgehoben. — Dass Boc¬ 

caccio des Provenzalischen kundig gewesen sei, darf vielleicht 

vorausgesetzt werden, lasst sich aber nicht nachweisen. — 

Sebr wahrscheinlich diinkt es uns, dass Boccaccio das zu seiner 
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Zeit gesprochene byzantinische Griechisch, welches fast schon 

eine Art Neugriechisch genannt werden kann, gekannt und in 

diesem Idiome abgefasste Schriftwerke (Novellen und dgl.) ge- 

lesen babe. Gelegenheit, sich eine derartige Kenntniss auf 

dem Wege der Praxis zu erwerben, konnte er leicht in Neapel 

finden, wo sich damals, schon wegen der vielfachen Beziehungen 

der Angiovinen zu Griechenland, gewiss zahlreiche Griechen 

aufhielten. Das Deutsche bezeichnet Boccaccio als eine miss- 

toneude, kreischende Sprache (D. C. I, 258): er kannte es also 

gewiss dem Klange nach, sieherlich aber auch nicht weiter. 

Auf die Deutsehen iiberhaupt war er, wie alle Italiener seiner 

Zeit, nicht sonderlich gut zu sprechen: er warf ihnen Falschheit 

•und Raubsucht vor (C. V. J. IX, 7, Clm. 25, vgl. Decam. VIII, 1). 

Zwei Namenserklarungen (von Galilaeae mare und Eu¬ 

phrates), die Boccaccio im liber de montibus etc. gibt, und eine 

Bemerkung, welche er im Dante-Commentar (II, 46 f.) liber 

das hebraische Aleph macht, konnten vermuthen lassen, dass 

er eine wenigstens oberflachliche Kenntniss des Hebraischen 

besessen habe, indessen ist das doch nicht recht wahrschein- 

lich^), und es konnen die angegebenen Notizen wol aus Hie¬ 

ronymus entlehnt sein, — Des Arabisehen war Boccaccio 

sieherlich nicht kundig, aber er kannte, wie oftere Citate be- 

weisen, die Werke einiger arabischer (und, um dies gleich 

hinzuzufugen, mittelalterlich jildiseher) Autoren in lateinischer 

Uebersetzung (Avicenna, kurze Angabe uber denselben D. C. I, 

407; Albumasar, citirt G. D. II, 2, 7, VIII, I und bfters; Ali 

citirt G. D. IX, 4, D. C. I, 481; Averroes, Lobpreisung des- 

selben D. C. I, 408). — 

Eifriges Interesse besass Boccaccio fiir die Geschichte, 

und er hat dasselbe durch Abfassung zweier historiseher 

Werke (de cas. vir. illustr. und de clar. muL), welche 

mindestens von grosser Belesenheit zeugen, bethatigt. Hier 

verstand er auch, wenigstens eine gewisse Kritik zu ilben, und 

glaubte nicht blindlings jeder Ueberlieferung. So leugnete er 

1) Sonst hatte Boccaccio gewiss nicht behauptet, dass Moses einen 
Theil des Pentateuchs in heroischem Metrum geschrieben habe (G. D. XIV, 8). 

Korting, Boccaccio. 26 
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z. B., dass die unterirdischen Grabgewolbe bei Arles durch 

ein Wunder entstanden seien, wie eine anmuthige Legende 

erzalilt, sondern erklarte sie ganz richtig fiir ein Werk der 

Rdmer (D. C. II, 185 f.), und er verhielt sich skeptisch gegen 

die Brutussage der Englander (G. D. VI, 57), wahrend er aller- 

dings, inconsequent genug, die Trojasage der Franzosen nicht 

unbedingt zu verwerfen wagte, weil bei Gott Alles moglich sei 

(G. D. VI, 24)^). — In Bezug auf den Gang der Weltgeschichte 

glaubte er, dass die Weltherrschaft und damit auch die Cul- 

turhegemonie nach einander auf die Assyrier, Meder, Perser, 

Aegypter, Griechen und Homer iibergegangen sei, in seiner 

Zeit schien sie ihm im Besitz der Deutschen und Franzosen 

befindlich zu sein, und er hielt es nicht fiir unmoglich, dass 

sie spater auch an die Englander gelangen kdnne (D. C. I, 191). 

Eine wunderliche Ansicht hatte er von dem Ursprunge der 

Cultur Oder er reproducirte wenigstens eine solche ohne jede 

kritische Bemerkung (G. D. X, 16): von den Fischen und Schaal- 

thieren sollen die Menschen die ersten Elemente der Cultur 

erlernt haben, namlich aus den Schuppen der Fische die Idee 

des Panzers, aus dem Gratengerippe die Idee des Schiffsge- 

riistes, aus den Windungen gewisser Muscheln die Idee der 

Treppe und des Hausbaues, aus der Schaale der Schildkrote 

die Idee der Lyra u. s. w. — In der Geschichtserzahlung selbst 

befleissigte sich Boccaccio in der Hegel einer loblichen Objec- 

tivitat. Beweise hierfiir liefert z. B. die Art und Weise, wie 

er die Geschichte des Papstes Colestin V. und diejenige des 

Kaisers Friedrich 11. dargestellt hat (D. C. I, 265 if. und II, 

239 ff.; an einem anderen Orte, C. V, J. IX, 8, freilich zeigt er 

sich parteiisch gegen Friedrich II. eingenommen und auch 

C. V. J. IX, 9 nimmt er einen den Angiovinen allzu gunstigen 

Standpunkt der Betrachtung ein). — Falsche Angaben, die ent- 

weder auf Gedachtnissirrungen Oder auf kritikloser Benutzung 

schlechter Quellen beruhen, sind in Boccaccio's Werken nicht 

9 Ein scbones Beispiel umsicbtiger litterarischer Kritik hat Boc¬ 
caccio in dem Briefe an Petrarca „Opinaris, virorum egregie“ (b. Corazz, 
p. 307 —313) gegeben. 
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eben selten: er nennt z. B. Attila einen Konig der Gothen 

(D. C. II, 305), und an einer andern Stelle berichtet er, Con- 

stanze, Friedrichs 11. Mutter, sei bei ihrer Vermahlung bereits 

56 Jahre alt gewesen (Clm. 102); auch weiss er zu erzahlen, dass 

Friedrich II. von seinem Sohne Manfred mittelst eines Kissens 

erstickt worden sei (D. C. II, 239 if.). Auf Chronologie legte er 

Werth (\rgl. z. B. G. D. V, 28), ohne freilich in der Praxis 

sich sonderlich streng an sie zu binden. 

Der Dichter, der nach der gewbhnlichen Annahme von einer 

franzbsischen Mutter in der franzosischen Hauptstadt geboren 

worden sein soil, war ein begeistertei* italienischer Patriot, der 

sich freute, dass Italien — wie er ineinte — dem „geschwatzigen 

Griechenland“ in herrlichen Werken nicht bloss gleichgekom- 

men sei, sondern es noch iibertroifen babe (G. D. XII, prooem.). 

Besonders innig aber liebte er seine toscanische Heimath und 

seine Vaterstadt Florenz. Mit welcher Warme der Empfin- 

dung und mit welcher aus dem Herzen stromenden, dichterisch 

schwungvollen Beredtsamkeit hat er im Ameto, im Ninfale 

Fiesolano die Beize der toscanischen Landschaft geschildert! 

wie sehr auch ist der Excurs tlber die Geographie uhd Ge- 

schichte Toscana’s, den er im Dante-Commentar (II, 218 if.) 

gegeben, von achter Vaterlandsliebe durchhaucht! Von Florenz 

aber urtheilte er, dass es so erhaben ttber jede andere Stadt 

sei, wie das Haupt uber die andern Glieder des Leibes (D. C. 

II, 220), und mit aufrichtigem Schmerze beklagte er, dass 

diese unvergleichliche Stadt von dem wiisten Treiben der Par- 

teien zerriittet werde (D. C. II, 225). Ueber die Florentine!* 

freilich hat er sich oft in harten Worten geaussert und die 

Schattenseiten ihres Characters scharf geriigt: er warf ihnen 

Habsucht, Neigung zur Missgunst und Hochmuth vor (D. C. II, 

415), nicht minder auch Jahzorn und Eachsucht (D. C. II, 115), 

er zurnte ihnen ob ihres Kleinmuths (Ep. ad Magh. Cavalc. 

p. 299 b. Corazz., Eel. VIII. und Commentar dazu in der 

Epist. ad Mart, de Sign.) und er tadelte den Luxus, den sie 

in Kleidertrachten und Tafelgenussen trieben, wobei er nament- 

lich auch hervorhob, wie schimpflich es sei, dass die Italiener 
26* 
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— einst die Herren der Welt — sich nicht schamten, in sol- 

chen Dingen auslandische Moden nachzuahmen (D. C. 1,499 ff., 
II, 33 ff., 222 und 431, wobei bemerkt werden mag, dass an 

diesen Stellen manche culturhistorisch interessante Notiz sich 

findet). Aber gerade die Leidenschaftlichkeit, mit welcher diese 

Anklagen vorgebracht werden, zeugt von des Anklagers patrio- 

tischer Gesinnung, und wer dieselbe dock etwa bezweifeln 

wollte, der lese, mit welchem Mitgefuhle Boccaccio die Ge- 

schichte der Vergewaltigung seiner Vaterstadt durch Walther 
von Brienne erzahlt (C. V. J. IX, 11) oder mit welcher ge- 

miithsvollen Lebendigkeit er von alten florentiner Sitten und 
Gebrauchen berichtet (G. D. XII, 65, D. C. II, 445 f.). 

Eine bestimmte politische Ansicht, soweit dieselbe nicht 

von seinem Patriotismus vorgezeichnet war, hat sich Boccaccio 
schwerlich gebildet. Er liebte Florenz, er liebte Italien, er 

wiinschte, dass von dem ersteren und iiberhaupt auch von dem 
letzteren jede Fremdherrschaft fern gehalten werde, er verwarf 

die Einmischung der Kirche in staatliche Verhaltnisse und 

tadelte es scharf, dass das Papstthum weltliche Ansprilche mit 

weltlichen Watfen geltend zu machen suche, und er beklagte 

das Parteiunwesen in Florenz und in Italien — dies etwa 

waren die festen Punkte in seinem politischen Glaubensbe- 
kenntnisse (vgl. oben S. 206 ff.); liber das, was dariiber hin- 
auslag, und namentlich liber das, was sich auf Fragen der 

stadtischen Verfassungspolitik bezog, war er sich gewiss nicht 
klar. Er liebte es, Parallelen zwischen den wahren, d. h. den 

tugendhaften, Flirsten und den falschen Flirsten, den Tyrannen, 

zu ziehen und sich in pathetischen Declamationen gegen die 

letzteren zu ergehen (G. D. IX, 27, X, 14, D. C. II, 148 ff. 
und 322 f.), ja an einer Stelle (C. V. J. II, 2) hat er sogar den 

Tyrannenmord empfohlen und die Aeusserung gethan, es gebe 

kein gottgefalligeres Opfer, als das Blut eines Tyrannen, aber 
dies Alles war, wenigstens zu einem guten Theile, nur rheto- 

rische Phrase, wie sie von den Humanisten in Nachahmung 

der lateinischen Autoren geliebt ward, und darf nicht als Aus- 

druck einer wahren republikanischen Gesinnung aufgefasst 
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werden. Ebensowenig ist es ernst zu nehmen, wenn Boccaccio 

die Fiirsten seiner Zeit schlechtweg sammtlich fiir Tyrannen 

erklart (C. V. J. II, 2), denn mit der Aufrichtigkeit einer sol- 

chen Behauptung wiirden Boccaccio’s Beziehungen zu dem 

neapolitanischen Hole und zu dem cyprischen Konige und das 

volltonende Lob, welches er der Konigin Johanna gespendet, 

gar ilbel in Einklang zu bringen sein. Nach Weise aller 

Moralprediger hat auch Boccaccio erbauliche Aphorismen iiber 

den Adel — wie derselbe auf der Tugend beruhen miisse, wie 

er in Wahrheit nicht vererbt werden konne und dgl. — aus- 

gesprochen (C. V. J. VI, 1), ohne sich dadurch behindert zu 

fuhlen, mit vornehmen Herren und vornehmthuenden Empor- 

kdmmlingen (man denke an Maghinardo de’ Cavalcanti und 

an Niccola Acciaiuoli!) in alien Formen hergebrachter Unter- 

wiirfigkeit zu verkehren, ein deutlicher Beweis, dass die Ver- 

achtung des Geschlechtsadels nicht so ernst gemeint war. Zum 

Mindesten war Boccaccio kein Demokrat, denn sonst wiirde er 

das „Volk“ nicht als eine wankelmuthige und einfaltige Menge 

bezeichnet haben (C. V. J. IV, 1). Es hat ja wol auch kaum 

je einen Mann von Geist gegeben, der wirklich ilberzeugungs- - 

treuer und consequenter Demokrat gewesen ware, so viele 

ihrer auch in voriibergehender Jugendschwarmerei demokra- 

tischen Anschauungen gehuldigt Oder aber sich der demo- 

kratischen Principien als eines kodernden Aushangeschildes 

zur Verwirklichung ehrgeiziger Plane bedient haben. Die 

Aristokraten des Geistes sind wol immer auch in ihrer poli- 

tischen Ueberzeugung Aristokraten gewesen. — Zuweilen finden 

sich in Boccaccio’s Werken sehr ansprechende politische Be¬ 

rn erkun gen, so z. B. diejenige (C. V. J. Ill, 2), dass die Wol- 

lust eines Fiirsten eine grosse politische Unklugheit sei, denn 

jede Misshandlung konne ein Volk geduldig von Seiten seiner 

Beherrscher ertragen, nur nicht den Angriff auf die Ehre seiner 

Frauen, ein Satz, der bekanntlich von Machiavelli und von 

Montesquieu ebenfalls aufgestellt worden ist. 

An einer Stelle characterisirt Boccaccio einmal kurz die 

fremden Nationen (Clm. 25): es wird da den Deutschen Raub- 
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sucht, den Franzosen Raserei (furor), den Englandern Ver- 

schlagenheit und den Spaniern Wildheit vorgeworfen, — Ur- 

theile, die nicht eben von tiefer Kenntniss des Characters der 

betreffenden Volker zeugen. An einer anderen Stelle (Ep. ad 

Magh. Cav. p. 364 f. b. Corazz.) beurtheilt Boccaccio in eben 

so ungiinstiger und oberflachlicher Weise die Fiirsten seiner 

Zeit: der franzosiscbe Kdnig ist uber alle Begrilfe unwissend; 

die spanischen Fiirsten sind wilde Halbbarbaren; der englische 

Konig ist durch seine Erfolge hochmuthig geworden; der Konig 

von Ungarn ist doppelzungig und melir durch die grosse Zahl 

seines Volkes, als durch Tapferkeit machtig; der sicilische 

Kdnig ist weibisch und verweichlicht; der deutsche Kaiser 

endlich liebt den Weinbau mehr, als den Kriegsruhm und 

lebt in einem fernen Winkel des verschneiten Nordens unter 

Zechgelagen dahin — auch bier, welche Oberflachlichkeit des 
Urtheils! 

Wie fiir die Geschichte, so besass Boccaccio auch fur 
deren poetische Halbschwester, die Sage, ein reges Interesse. 

Abgesehen davon, dass er in seinen Dichtungen so manchen 

sagenhaften Stoff behandelt hat, hat er auch in seinen gelehr- 

ten Werken einzelne mittelalterliche Sagen entweder kurz er- 

zahlt (so die Tristansage D. C. I, 473, die Lancelotsage D. C. 

I, 487) Oder doch sie erwahnt (z. B. die Trojasage der Franken 

D. C. I, 345, die Artussage der Britten C. V. J. VIII, 8 und 9, 
die Sage von Guillaume d’Orange D. C. II, 184). 

Dass der Verfasser des Buches de montibus etc., welches 
eine Art geographischen Lexicons ist, sich fiir die Geographie 

lebhaft interessirte, ist selbstverstandlich. Namentlich im Dante- 
Commentar sind geographische Excurse, und zwar zum Theil 

von betrachtlicher Lange, sehr haufig (z. B. iiber Toscana II, 
218 ff., iiber die libysche Wuste II, 367, tiber Greta II, 380 

[hier findet sich eine interessante Bemerkung iiber die vene- 

tianische Missherrschaft auf dieser Insel] , iiber den Monte 
Veso, die Apenninen etc. 11, 448 f.). Dass hier mitunter ein¬ 

zelne Irrthtimer sich finden, namentlich da, wo antike und 

neue Geographic mit einander collidiren, kann nicht wunder- 
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nehmen, so wird z. B. einmal Trient zur Lombardei gereebnet 

(D. C. II, 271). 
In den Naturwissenschaften besass Boccaccio eine be- 

deutende Menge von Einzelkenntnissen, jedocb kein eigentlicb 

systematisches Wissen und noch weniger die Befabigung zu 

selbstandiger Forschung. Ja, man muss sogar sagen, dass er 

in Bezug auf seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse nicht 

einmal auf der Hblie seiner eigenen Zeit stand, geschweige 

denn, dass er sich Uber dieselbe erhoben hatte. Namentlich 

muss hervorgehoben werden, dass ihm die AVerke Roger 

Bacons, durcli welche ja dem naturwissenschaftlichen Erken- 

nen in so epochemachender Weise neue Bahnen vorgezeichnet 

worden waren, vollig unbekannt geblieben zu sein scheinen. 

Im Allgemeinen darf man sagen, dass Boccaccio seine Kennt- 

niss von Naturerscheinungen und Naturgegenstanden lediglich 

aus den, bekanntlich von Fabeln und monstrosen Hypothesen 

strotzenden, Schriften des Aristoteles, des Plinius, des Solin 

und anderer antiker Autoren schopfte und dass er das in die- 

sen Werken Gelehrte ziemlich kritiklos als unumstdssliche 

Wahrheit hinnahm. Und so hat er denn namentlich in dem 

Dante - Commentar und in den Gottergenealogien gar manche 

wunderliche Dinge uber die Natur gewisser Thiere, Pflanzen 

und Mineralien seinen Gewahrsmannern glaubig nacherzahlt. Es 
kann demnach nicht befremden, dass er auch "Wunderdingen, 

die in seiner eigenen Zeit sich begeben haben sollten, den 

Glauben nicht versagte, so z. B. als man angeblich zu Trapani 

auf Sicilien den Leichnam eines ungeheueren Riesen wohlerhal- 

ten in einer Hohle gefunden hatte, hielt er dies wirklich fur 

moglich und gab sich die MUhe, eine ausfiihiiiche Erzahlung 

der vermeintlichen wunderbaren Thatsache der Nachwelt zu 

ilberliefern (G. D. IV, 68, vgl. XII, 14) ^ auch dass zui Zeit 

0 Das Verhaltniss Boccaccio’s zu den Naturwissenschaften hat in 
ebenso sachkundiger wie interessanter Weise besprochen A. Hortis in seiner 
scbon oft citirten Scbrift: Accenni alle scienze naturali nelle opere di G. B. 
(Trieste, 1877). Indem wir auf die in derselben gegebenen Ausfubrungen 
verweisen, begniigen wir uns im Obigen mit ganz kurzen Andeutungen. 
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Kaisers Heinrich III. der Korper des Pallas ^), des Sohnes des 

Evander, von einem grabenden Bauer entdeckt worden sei, 

hat er, ohne irgend welchen Zweifel daran zu aussern, berichtet 
(G. D. Xn, 60 und 67, an letzterer Stelle nennt Boccaccio als 

seine Quelle die Martiniana des Martinus, d. i. das Geschichts- 
werk des Martinus Polonus). 

Unter alien Naturwissenschaften war die Astronomie die- 
jenige, mit welcher Boccaccio verhaltnissmassig am meisten 

vertraut war und welcher er in seiner Jugend unter Andalone’s 

Leitung ein fur damalige Zeit ziemlich griindliches Studium 

gewidmet hatte. Er hat denn auch nicht verabsaumt, von den 
erworbenen Kenntnissen Gebrauch zu machen, und hat in den 

Gdttergenealogien und mehr noch im Dante - Commentare bei 

jeder sich bietenden Gelegenheit astronomische Excurse, oft 

von betrachtlichem Umfange, gegeben(z. B. D. C. I, 110 ff., II, 

232 f., 266 ff.). Dass er ein glaubiger Kenner und Verehrer 

auch der Bastardschwester der Astronomie, der Astrologie, 
war, haben wir bereits oben (S. 370) erwahnt. 

Gegen die Kunst der Aerzte theilte Boccaccio das Vor- 

urtheil, welches bekanntlich Petrarca gegen dieselbe in so 

bohem Maasse hegte. Und in der That, wenn man weiss, in 

welcher haarstraubenden, von den Procedilfren der Folter- 

knechte nicht sehr verschiedenen Weise die Aerzte damals, 

auch bei inneren Krankheiten, an den Leibern ihrer Patienten 

herum curirten — Boccaccio selbst gibt davon eine auf eigene 

Erfahrung begriindete drastische Schilderung (Ep. ad Magh. 
Cavalc. p. 281 f. b. Corazz., vgl. oben S. 332) —, so begreift 

man die Verachtung, welche gerade denkende Manner der 

Kunst des Hippokrates damals zu Theil werden liessen. Frei- 

lich auch die Kenntnisse, welche Boccaccio selbst von dem 
Bau des menschlichen Kbrpers und von den Functionen der 

Leibesorgane besass und von denen er im Dante - Commentar 

einzelne Proben gegeben hat (z. B. D. C. I, 278), erhoben sich 

keineswegs iiber das Niveau der oft seltsam verworrenen und 

Nicbt des Turnus, wie Hortis, Accenni, p. 30, angibt. 
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widersinnigen Lehren, welche die medicinischen Schriftsteller 

des romischen Alterthums iiberliefert habeni). 

Dass Boccaccio wenigstens einige Kenntnisse der Mathe- 

matik besass, lasst sich ^us seiner relativ grossen Vertrautheit 

mit der Astronomie folgern, sowie auch daraus, dass er mit 

dem beruhmten florentiner Geometer Paulus befreundet war 

und dessen Verdienste zii wurdigen wusste (G. D. XV, 6, 
vgl. VIII, 2). 

. Der Rechtswissenschaft hat Boccaccio, obwol er derselben 

in seiner Jugend mehrere Jahre hindurch ein wenigstens 

nominelles Studium gewidmet hatte, innerlich immer fremd 

gegeniiber gestanden, und nirgends findet sich, unseres Wissens 

wenigstens, in seinen Werken eine Andeutung davon, dass er 

irgend welche juristische Kenntnisse besessen habe Gleich- 

wol lasst der Umstand, dass er verschiedene Male mit wich- 

tigen Gesandtschaften betraut wurde, vermuthen, dass sein 

Rechtsstudium kein vollig ergebnissloses gewesen sei, denn 

mochten diese Missionen auch immerhin ganz vorwiegend poli- 

tischen Characters sein, so waren doch fur ihre DurchfUhrung 

wenigstens einige Kenntnisse der staats- und kirchenrechtlichen 

Verhaltnisse ohne Zweifel erforderlich. 

Es erubrigt noch, ein Wort iiber Boccaccio’s Verhaltniss 

zur bildenden Kunst zu sagen, denn wie er iiber das Wesen 

und die Aufgaben der Dichtkunst dachte, werden wir im nach- 

sten Capitel eingehender zu untersuchen haben. 

Seltsam genug, der Mann, der in der sprachlichen 

Darstellungskunst sich als ein Meister ersten Ranges bewiesen 

und hier gerade durch seinen feinen Sinn fiir die Schonheit 

der Form sich ausgezeichnet hat, scheint fttr die bildenden 

Kiinste wenig Interesse und Verstandniss gehabt zu haben ^). 

0 Man sebe z. B. die mehr als seltsame Zeugungstheorie, die G. D. 
Ill, 21 entwickelt ist. 

2) ^ine ausfuhrliche Darlegung seiner (sehr ungiinstigen) Ansicht iiber 
die Jurisprudenz und die juristiscbe Praxis gibt Boccaccio G. D. XIV, 4 
(vgl. unten Cap. 8). 

G. D. XIV, 6 wirft Boccaccio die Frage auf, ob die bildende Kunst, 
weil sie ofters unsittlicbe Sujets bebandelt babe, zu verdammen sei, und 
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Wenigstens hat er, der doch in Rom und Neapel so viele 

Kunstwerke des Alterthums zu sehen Gelegenheit hatte, die- 

selben nie in ausfuhrlicherer und von irgend welcher Be- 

geisterung zeugender Weise beschrieben, so bequeme Moglich- 

keit sich ihm aucb dazu oft (z. B. im ,Filocopo‘) dargeboten 

haben wiirde. Von den antiken Statuen, die er gesehen, weiss 

er nichts weiter zu berichten (D. C. I, 504), als dass sie 

sammtlich eine bis mindestens zum Knie hinabreichende Ge- 

wandung aufwiesen, also eine bochst ausserliche und iiberdies 

mebr als fragwtirdige Thatsache, die eben nicht von guter 

Beobachtung zeugt. Aucb den, doch wabrlich nicht unbedeu- 

tenden und ergebnisslosen Kunstbestrebungen seiner eigenen 

Zeit stand er, so scheint es wenigstens, ziemlich theilnahmlos 
gegeniiber, mindestens findet sich in seinen Werken — abge- 

sehen von zwei Stellen, an denen.Giotto ein warm empfunde- 

nes Lob gespendet wird (A. V. IV, 16 ff. und G. D. XIV, 6) — 

keine Hindeutung auf die vielen grossen Kunstwerke, welche, 
namentlich auf dem Gebiete der Architectur, damals in Florenz 

und anderwarts geschaffen wurden. Der Mitbegriinder der Renais¬ 
sance hat eben keine persbnlichen Beziehungen zu den An- 

fangen der Renaissancekunst gehabt. Nicht beirren daif uns 

in diesem Urtheile die Thatsache, dass Boccaccio in seinen 

Dichtungen, so z. B. in der Amorosa Visione, haufig Gemalde 
beschreibt, denn diese Gemalde sind reine Phantasiebilder und 

weder wirklich vorhandenen Kunstwerken nachgebildet noch 

auch geeignet, in Wirklichkeit malerisch ausgefiihrt zu wer- 

den: es fehlt ihnen die eigentlich kiinstlerische Composition, 
und die Figuren und Scenen, aus denen sie bestehen, sind nur 

ausserlich aneinander gereiht, nicht mit einander innerlich ver- 

bunden. Das Anbringenderartiger Gemaldeschilderungen ist dem- 

nach als eine rein technische Operation der Poetik aufzufassen. 

verneint dieselbe, indessen geht er auch hier nicht naher in Erorterungen 
iiber das Wesen der Kunst u. dgl. ein, und man erkennt deutlich, dass er 
die sonst ihm fern liegende Frage nach der Berechtigung der bildenden 
Kunst nur eben deshalb zur Sprache gebracht hat, weil sie ihm eine willkommene 
Parallele zur Frage nach der Berechtigung der Poesie darbot. 
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deren Anwendung die Renaissancedichter von Virgil und Ovid 

eileinten und deren sie sich gern bedienten als eines bequemen 

Mittels, um Episoden in den Rahmen der Haupterzalilung ein- 

zulegen *, nur selten gescbieht es (bei Boccaccio haben wir es 

nie beobachtet), dass ein solches init Worten gezeichnetes Ge- 

malde auch den Anforderungen der bildenden Kunst genugt 

und, oline zum Zerrbild zu werden, durch den Pinsel des 
Malers fur das Auge fixirt werden kbnnte. 

Auffallig ist es gewiss im hochsten Grade, dass Boccaccio 

nicht in nahere Beziehungen zu den bildenden Kiinsten getre- 

ten ist. Denn^kunstlerischeBeanlagiing besass er unzweifelhaft: 

dafur zeugen seine Landschaftschilderungen, die Plastik seiner 

Characterzeichnungen, die Harinonie in der Structur seiner 

Perioden. Man kbnnte sagen, er war Maler, Bildhauer und 

Architect zugleich, aber das Material, in welchem er seine 

Kunstwerke schuf, war ausschliesslich die Sprache: inittelst 
dieser nur zeichnete er seine Bilder, meisselte er seine Ge- 

stalten und erbaute er seine Monumente. Vielleicht, dass 

gerade diese eigene kiinstlerische Thatigkeit, die in gewissem 

Sinne eine universale war, ihn gleichgttltig inachte gegen das, 

was von Anderen in den bildenden Kiinsten geleistet ward, und 

dass er, weil ganz dem eigenen Schaffensdrange sich hingebend, 

um fremde Kunstschbpfungen sich zu kilmmern keine Neigung 

besass. Gewagter wiirde eine andereErklarung sein. Mankonnte 

namlich meinen, Boccaccio habe, in mittelalterlich-asketischer 
Anschauung befangen, von der bildenden Kunst sich fern ge- 

halten, weil er in der Darstellung des Schbnen den Ausdruck 

einer weltlich unheiligen Gesinnung und einen Anreiz zur 

Sinnenlust erblickt hatte. Und in der That hat er einmal 

den Satz ausgesprochen (C. V. J. IV, 12), Schonheit des 

Leibes sei, weil zur Unsittlichkeit verlockend, ein gefahrvoller 

Besitz, und es liessen sich hieraus recht wohl Folgerungen, 

wie die angedeuteten es waren, ziehen. Indessen mag immerhin 

der alternde und alte Boccaccio, der mit theologischen Scrupeln 

sich qualte, die Schonheit fiir sitten- und glaubensgefahrlich 

erachtet haben — wir mbchten jedoch aueh dies bezweifeln, 
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trotz der citirten Stelle, die zu vereinzelt dasteht, als dass sie 

wirklich beweiskraftig sein kdnnte —, der jugendliche Boccac¬ 

cio aber, der Dicbter Boccaccio hat sicherlich nicht so gedacht, 

sondern ist beseelt gewesen von einem edeln Enthusiasmus fur 

das Schone und erfiillt von dem Streben, mit den Mitteln, 

welche Sprache und Poesie ibm darboten, das Schone kiinst- 

lerisch darzustellen. 
Mit den eben gemachten Bemerkungen aber haben wir 

bereits ein Gebiet gestreift, dessen eingehendere Besprechung 

dem nachsten Capitel vorbehalten bleiben muss, das Gebiet des 

dichterischen und schriftstellerischen Schaffens Boccaccio’s. 

Bevor wir aber zu diesem iibergehen, werfen wir einen Blick 

zuruck auf das Wissen Boccaccio’s. Wir werden in Bezug' 

hierauf das Gesammturtheil wiederholen miissen, dass dies 

Wissen ein ausserlich sehr umfangreiches und fast encyklopa- 

disches, aber innerlich wenig tiefes und griindliches war. Boc¬ 

caccio war weit davon entfernt, einer der gelehrtesten Manner 
seiner Zeit zu sein, und kann hdchstens ein gelehrter und 

geistvoller Autodidact und Dilettant genannt werden. Nichts- 
destoweniger ist sein Wirken fur die Entwickelung der huma- 

nistischen Wissenschaft sehr bedeutungsvoll gewesen, wie ja 
oft Dilettanten durch die Anregung, die sie geben, die Wissen¬ 

schaft machtiger fordern, als die Berufsgelehrten. Boccaccio 
hat die Kenntniss der Sprache und Litteratur, Geschichte, 
Geographie und Mythologie des romisch - griechischen Alter- 

thums (wir setzen mit Absicht das „rdmisch“ voran), so zu 

sagen, popularisirt und sie auch weiteren Kreisen zuganglich 

gemacht. Er that dies theils durch seine fiir die damalig^ Zeit 

sehr brauchbaren und werthvollen gelehrten Schriften, die ja 

zum Theil als bequem zu handhabende Reallexica zu betrachten 
Sind, theils durch seine Dante-Vorlesungen, in denen eine 

Fulle von gelehrten Notizen in gemeinverstandlicher Form vor- 

getragen und dadurch tiber den engen Bezirk des zilnftigen 

Gelehrtenthums hinaus verbreitet wurde. Selbst auch seine 
Dichtungen, die ja reich sind an mythologischen Anspielungen 

und sonstigen Bezugnahmen auf das Denken und Glauben des 
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classischen Alterthums, mussten dazu beitragen, das der eigent- 

lichen Gelehrsamkeit fernstehende „grosse Publicumnament- 

lich auch die Frauen, mit humanistischem Bildungsstoffe zu 

erfiillen. Durch dies alles wurde der Boden vorbereitet, auf 

welchem dann der Humanismus feste, weit und tief aus- 

reichende Wurzeln schlagen und sich iippig entwickeln konnte. 

Man darf, wenn gleich mit einiger Uebertreibung (denn auch 

Petrarca hat Antheil an dem zu nennenden Verdienste), sagen, 

Boccaccio habe die alle hoheren Stilnde umfassende Gesell- 

schaft geschaffen, welche die Tragerin der humanistischen 

Bildung geworden und, mit gewissen Einschrankungen, bis auf 

den heutigen Tag geblieben ist. Die Bedeutung dieser Schopfung 

aber kann nicht hoch genug angeschlagen werden. Denn ohne 

den Besitz einer breiten gesellschaftlichen Basis wiirde der 

Humanismus seine weltgeschichtliche Rolle nicht haben durch- 

fiihren konnen, er wiirde eine gelehrte Spielerei geblieben seinund 

aller Wahrscheinlichkeit nach nur ein ephemeres Dasein gehabt 

haben. Man erinnere sich dessen, dass Anlaufe zur Renais- 

sancebildung schon vor dem 14. Jahrhundert, vor Petrarca 

und Boccaccio, wiederholt gemacht worden sind — so am 

Hofe Karls des Grossen, an demjenigen des anglo-normannischen 

Kbnigs Heinrich H. und seiner Gemahlin Eleonore, in gewisser 

Weise auch an dem des Kaisers Friedrich H. —, dass aber 

diese Versuche, eine neue Bildungsform zu begriinden, ergeb- 

nisslos blieben, eben weil ihnen die nothige Basis fehlte, weil 

sie auf zu enge Kreise, ja fast nur auf einzelne Individuen sich 

beschrankten und des Characters einer vornehmen Exclusivitat 

sich nicht zu entaussern vermochten. 

Ein besonderes Verdienst Boccaccio’s ist ferner, dass er 

das Griechische in den Kreis ^der humanistischen Bildung hin- 

eingezogen hat. Dass er selbst nur hochst unvollkommene 

Kenntnisse hellenischer Sprache und Litteratur besass, kommt 

hierbei gar nicht in Betracht. Er hat die Anregung zu dem 

Studium des Griechischen gegeben, er hat die Wichtigkeit 

desselben, wenn auch vielleicht nicht klar erkannt, so doch 

geahnt, er, in Gemeinschaft mit Petrarca, hat es veranlasst, 



414 Siebentes Capitel. 

dass die Dichtungen Homers Ubersetzt und dadurch dem Ver- 

standnisse aller Gebildeten erschlossen wurden — Thaten, die 

fur die Entwickelung des Humanismus von bdchster und nach- 

haltigster Bedeutung geworden sind. Freilich ist trotzdem 

das lateinische odor, sagen wir lieber, das romische Element 
im Humanismus und in der ganzen Renaissancebildung das 

vorherrschende und bestimmende geblieben, indessen die ge- 

fahrliche vollstandige Einseitigkeit, welche durch die gaiizliche 

Ignorirung des griechischen Alterthums herbeigefiihrt worden 

ware, ward dock verhutet, und es ward die Moglichkeit ge- 

geben, einst die humanistische Bildung vorwiegend auf das 

Hellenenthum statt auf das Romertbum zu begriinden; dies 

ist nun allerdings, sehr zum Nachtheil unserer gesammten 

Culturentwickelung, bis jetzt noch nicht geschehen, wird aber, 

so hoffen wir wenigstens, eine der folgenreichsten Thaten der 

kommenden Geschlechter sein. 
Und noch auf Eins sei aufmerksam gemacht. Der Huma¬ 

nismus , wie ihn Petrarca erstrebte, war ein von den realen 

Verhaltnissen vollstandig abstrahirender und dieselbe ignori- 

render, er wollte etwas vollstandig Neues an die Stelle der 

bestehenden mittelalterlichen Bildung setzen oder vielmehr er 

wollte die antike Bildungsform in ihrem vollen Umfange — 

nur freilich, inconsequent und widersinnig genug, mit Aus- 
nahme des religidsen Lebens — reproduciren. Wenn dies ge- 

lingen sollte, hatte natiirlich alles Bestehende hinweggeraumt 
werden miissen, nur die christliche Kirche hatte inmitten des 

neuen Alterthums oder Romerthums ein insulares Dasein weiter- 

gefuhrt und, vorausgesetzt, dass sie (was natiirlich undenkbar 

erscheint) auf die Dauer hatte bestehen konnen, allein die 
neu-antike Gegenwart mit der mittelalterlichen Vergangenheit 

verbunden. Dass solche Processe, solche radicale Culturwan- 

delungen einfach unmdglich sind, bedarf keines Beweises. 

Alle Culturwandelungen vollziehen sich, wie alle organischen 
Processe, allmahlich und sind das Endresultat oft sehr vielver- 

flochtener Compromisse disparater Elemente. Der abstracte 
Humanismus, die abstracte Renaissancebildung, um diesen 
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Ausdruck zu brauchen, konnte nie concrete Form annehmen, 

es gait vielmehr eine Form zu finden, urn die mittelalterliche 

Bildung in die Renaissancebildung iiberzuleiten und der letz- 

teren eine Gestaltung zu geben, in welcher sie in der realen 

Welt zu existiren vermochte. Selbstverstandlich konnte dies 

nicht eine That bewusster Ueberlegung noch auch eines ein- 

zelnen Menschen sein, es ist vielmehr das unbewusst vollzogene 

Werk ganzer Generationen gewesen. Aber Boccaccio gebuhrt, 

wenn wir recht sehen, der Ruhm, als der Erste in dem an- 

gedeuteten Sinne gewirkt zu haben, wobei wir freilich gern 

einraumen, dass er nicht wissentlich und absichtlich, son- 

dern nur von einem dunkeln, aber richtigen Gefuhle geleitet 

gehandelt hat. Boccaccio hat in seinen Dichtungen es verstan- 

den, in Bezug auf die Stoffe auf dem mittelalterlichen Boden 

zu verharren und doch diese Stoffe in einer der Renaissance¬ 

bildung angemessenen Weise zu behandeln, sie gleichsam in 

die Renaissancesprache zu iibersetzen. Er hat sich das Ver- 

dienst erworben, die italienische Renaissancelitteratur und 

in Sonderheit die italienische Prosadichtung der Renaissance 

begrundet zu habeni), ein Werk, welches der von Petrarca 

vollzogenen Begrundung der lateinischen Renaissancelitteratur 
beinahe ebenbiirtig zur Seite steht, ja dieselbe in Bezug auf 

die specifisch italienische Culturentwtckelung vielleicht noch 

Allerdings hat, wie ja selbstverstandlich, auch Petrarca durch seine 
lyrischen Dichtungen und durch seine ,Trionfi‘ zur Begrundung der ita¬ 
li en is chen Renaissancelitteratur beigetragen, aber doch in ungleich 
geringerem Maasse, als Boccaccio, denn einmal waren Petrarca’s Dichtungen 
ausschliesslich in metrischer Form abgefasst und dadurch schon in ihrer 
Wirkung auf die grosse Masse des Volkes behindert, und sodann waren sie 
viel zu subjectiv gehalten, viel zu fein und kunstmassig, als dass sie all- 
gemeinverstandlich batten sein konnen. Petrarca dichtete fiir wenige Aus- 
erwahlte, Boccaccio, allerdings mit einigen Ausnahmen (namentlich mit 
Ausnahme des Ameto und der Amorosa Visione), fiir das „grosse“ Publicum, 
nicht einmal ausschliesslich fiir das ;,gebildete“ Publicum, der Decamerone 
namentlich war, auf seiner Oberflache wenigstens, auch fiir den nicht 
litterarisch Gebildeten zuganglich und geniessbar. In der Theorie freilich 
affectirte Boccaccio, wie wir sehen werden, Verachtung fiir eine volks- 
thiimliche Form der Poesie. 
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iiberragt, indem die von Boccaccio ftir die italienisehe Litteratur 

gegebene Anregung noch heute fortwirkt, wahrend die von 

Petrarca in’s Dasein gerufene neiilateinische Litteratur sich 

langst ausgelebt hat. Und endlich ist es nicht Boccaccio’s ge- 

ringstes Verdienst, in der Verehrung und dem Studium Dante’s 

seinen Landsleuten eine Briicke nacbgewiesen zu haben, welche 

die Vergangenheit des Mittelalters mit der Gegenwart der 

Renaissance harmonisch verbinden konnte. 



Achtes Capitel. 

Die dichterische und schriftstellerische Thatigkeit 
Boccaccio’s. 

Der Sehwerpunet der geistigen Productivitat Boccaccio’s 
fallt durchaus in seine dichterische Thatigkeit. So bedeutend 

und nachhaltig er auch als hiimanistischer Schriftsteller, als 

Verfasser popular wissenschaftlicher Werke gewirkt hat, seine 

dichterische Wirksamkeit ist doch die ungleich bedeutsamere 

und nachhaltigere gewesen und hat, wie wir bereits im vorigen 

Capitel dargelegt haben, ganz wesentlich zur Begrttndung der 
Renaissancebildung beigetragen. 

Ebenso interessant als wichtig ist es fur das Verstandniss 

und die Beurtheilung derPoesie der Friihrenaissance, Boccaccio’s 

Ansichten uber das Wesen, die Aufgaben und die Wiirde der 

Dichtkunst kennen zu lernen. Es ist uns dies sehr leicht ge- 

macht, denn Boccaccio selbst hat sich wiederholt, mit beson- 

derer Ausfuhrlichkeit aber im 14. Buche der Gbttergenealogien, 

iiber die betreffenden Fragen ausgesprochen. Wir halten es 

demnach fin* angemessen, den Inhalt dieses Buches, welches so 

ziemlich ein abgeschlossenes Ganze fUr sich bildet und nur 

lose mit den Gbttergenealogien zusammenhangt, im Folgenden 

kurz wiederzugeben. 

Boccaccio beginnt damit, dass er, nicht ohne Selbstbefrie- 

digung, erklart, seine eigentliche Arbeit, die er in den Gbtter¬ 

genealogien sich vorgenommen, sei nun vollendet: auf einer 
Korting, Boccaccio. 27 
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Wanderung durch alle Theile der Erde und alle Reiche des 

Wei tails (Luft, Meer, Himmel, Unterwelt etc.) habe er die 

Reste der My then, welclie nach dem Schiffb ruche des Alter- 

thums noch erhalten seien, gesammelt und zu einem einheit- 

lichen Werke, wie es auch immer sein moge, vereinigt. Nun 

hleihe ihm nur noch Eins zu thun iihrig: dem Buche fiir seine 

Reisein die Welt eine Schutzwehr gegen ubelwollende Angriffe zu 

verleihen. Eskonne dies aber am besten dadurch geschehen, dass 

die von den Feinden der Dichtkunst gegen diese und gegen 

die Dichter erhobenen Einwurfe und Yorwiirfe widerlegt wiir- 

den. Dies also wolle er in den zwei nachfolgenden Biichern^) 

thun (prooem.). Er hoffe allerdings, sein Buch werde, wenn 

vollendet, zunachst in die Hande des Konigs (von Cypern) 

kommen, auf dessen Anregung es entstanden sei, und zuerst 

also von diesem begutachtet werden. Dass nun des Fiirsten 

Urtheil ein nachsichtiges und mildes sein werde, bezweifle er 

nicht; anders aber werde es geschehen, wenn das Buch, nach- 

dem es einmal in die Oeffentlichkeit gesandt sei, dem Urtheile 

auch der Neidischen und Uebelwollenden preisgegeben sein 

werde. Gegen die Vorwilrfe dieser Richter aber wolle er 

sich eben durch die folgenden Erorterungen im Voraus ver- 

theidigen: wisse er doch sehr wohl, welche Vorwurfe man vor- 

bringen werde. Dem Konige gegenilber sei das freilich in 

keiner Weise ndthig, denn dieser werde, wenn er bei der 

Lecture des Buches aus der rauhen Schaale der Mythen die 

lichtvollen Deutungen, gerade wie frische Strome aus einer 

Feuerkugel (!), entspringen sehen werde, gewiss erkennen, wie 

richtig sein (des Konigs) eigenes, langst still gehegtes Urtheil 

gewesen sei, dass die Dichter nicht, wie Uebelwollende zu be- 

haupten wagen, thorichte Fabelerzahler (fabulosi simpliciter 

homines), sondern hochgelehrte und mit einem gottlichen Geiste 

und gottlicher Kunst begnadete Manner (eruditissimi atque 

Thatsachlicli ist es nur in dem 14. Buche geschehen, denn das 
15. Buch beschaftigt sich ganz vorwiegend mit Bingen, die auf die Gotter- 
genealogien speciell Bezug haben. 
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divino quodam animo et artificio praediti) seien (cap. 1) Gern 

werde er, setzt Boccaccio die Schutzrede fiir sein Buch fort, 

das Urtheil besoiinener und berufener Manner anerkennen, 

welche objectiv und leidenschaftslos an einem Buche das 

Misslungene tadeln, das Gelungene aber freudig loben. Ver- 

achten jedoch und vbllig ignoriren werde er das Urtheil der 

unwissenden Menschen, welche, zu eigenen Leistungen un- 

fahig und unlustig und nur in schnoder Sinneslust den Zweck 

des Daseins erblickend, jede Leistung eines Andern begeifern 

und von vornherein jedes Studium fiir Zeitverschwendung er- 

klaren. Das Geschrei der Esel, das Grunzen der Schweine 

und das Briillen der Ochsen mag ein weiser Mann allenfalls 

noch ertragen, das Gebelfer solcher Leute aber, wie die geschil- 

derten sind, vermag er nicht anzuhoren: er lasst sie ihrer Wege 

gehen, ihrem Bauche dienen und sich schamen, wenn sie zufallig 

einmal niichtern in die Gesellschaft anstandiger Menschen kommen 

sollten (cap. 2.) Nicht ganz so schlimm, wie die eben charak- 

terisirten, sind diejenigen Leute 2), welche, obwol sie nur eben 

an der Wissenschaft gerocheu und nur einige oberflachliche 

Bilchlein gelesen haben, doch fiir gelehit gelten wollen und, 

um sich den Schein der Gelehrsamkeit zu geben, sich an die 

Gelehrten herandrangen und mit Vorliebe gerade iiber die 

subtilsten Dinge, wie z. B. iiber die heilige Dreieinigkeit, 

disputiren. Werden sie von einem tiichtigen Gegner nach 

Gebiihr abgefertigt, so machen sie einige frivole Einwande, 

schiitteln den Kopf, lacheln verstohlen, wie im Bewusstsein 

q Man wird aus dem oben Gesagten leicht erkennen, warum Boccaccio 
gerade nach Abfassung der Gottergenealogien sich veranlasst fiihlen konnte, 
die Dichter und die Dichtkunst zu vertheidigen: er betrachtete eben, naiv 
genug, die Gotter- und Heroenmythen des Alterthums als allegorische, einer 
tiefsinnigen Deutung fahige Dichtungen und hielt es nun fiir seine Pflicht, 
sie selbst und ihre vermeintlichen Verfasser (die Dichter) gegen die Vor- 
wtirfe der Absurditat, Frivolitat etc. in Schutz zu nehmen. 

2) Man wird die im Folgenden gegebenen Skizzen, welche Boccaccio 
von dem Treiben der Litteraten seiner Zeit so lebenswahr gezeichnet hat, 
gewiss nicht ohne Interesse lesen, und deshalb glaubten wir sie, obwol sie 
streng genommen nicht zur Sache gehoren, doch nicht unterdrucken zu 

diirfen. 
27* 
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ihrer IJeberlegenheit, und geberden sicb, als wenn sie nur aus 

Hoflichkeit schwiegen. Was sie aber etwa aufgeschnappt haben, 

das kauen sie dann wieder vor den Webstuhlen der Weiblein 

Oder noch lieber an den Strassenecken vor dem unwissenden 

Volke, indem sie dabei ungeheuer wichtig thun, als ob sie von 

irgend einem Gotte selbst OrakelsprUche erhalten batten, und 

indem sie fortwahrend die Namen grosser Gelehrten und Phi- 

losophen im Munde fuhren und merken lassen, dass sie die- 

selben weit uberflugelt haben. Kommen sie auf Poesie zu spre- 

chen, so tragen sie eine unendliche Verachtung fur dieselbe 

zur Schau und verurtheilen sie — als wenn sie sie wirklicb 

erschopfend kennten! — in Grund und Boden, nennen sie eine 

Beschaftigung fur Wabnsinnige oder dock eine Elementariibung 

fiir Knaben. Was solcbe Leute iiber mich und mein Werk 

urtheilen werden, kann ich leicht errathen, aber dennoch meine 

ich, dass ich sie vielmehr bemitleiden, als ihnen opponiren 

muss. Denn wie konnten die, welche sicb selbst nicht zu be- 

urtbeilen vermbgen, iiber Andere urtheilen? Besitzen sie aber 

durcbaus den Ehrgeiz, fiir Gelehrte gelten zu wollen, so mogen 

sie erst etwas Ordentliches lernen! (cap. 3.) Dann gibt es 
Leute, die schreiten, mit goldenen Bullen behangt und mit kost- 

baren Gewandern angethan, wiirdevoll undmajestatisch einher: es 
sind die Lehrer des Kechts und die Prasidenten der Gerichts- 

hofe. Ernst, ehrenvoll und ehrwiirdig ist ihr Amt; sie schiitzen 
die Gerechtigkeit und vertheidigen die Unschuld, aber leider 

sind sie fast alle mit einem Fehler behaftet: sie sind habgierig 
und taxiren Alles nach dem Geldwerth. Auch diese werden 

mein Werk beurtheilen, und ich kann mir denken, was sie 

an demselben auszusetzen haben werden, sie werden sagen: 

unklug ist, wer seine Zeit an Arbeiten verschwendet, die 

Nichts einbringen, und sie werden dann noch hinzufiigen, dass 

eben deshalb die Dichter immer so arm und so wenig ange- 

sehen sind, mit dem Hintergedanken liberdies, dass, wer nicht 

reich zu werden vermag, keine besonderen Fahigkeiten be¬ 

sitzen konne. Sie werden also mein Werk zwar vielleicht fur 
ganz amiisant, aber doch fiir hbchst uberfltissig erklaren. Ginge 
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eine solche Ansicht aus wirklichem Mitleide mit der Arinuth 

hervor, so wurde sie mit Dank anzunehmeii und ftir edelmuthig 

zu halten sein; in Wahrheit aber entspringt sie einer durch 

unziemliche Begier missleiteten Anschauung und verdient des- 

halb nur verlacht und bemitleidet zu werden. Allerdings sind 

die Dichter fast immer arm gewesen, freilich nicht, weil sie 

ReichthUmer zu erwerben nicht verstanden, sondern weil sie 

es verschmahten; wenn sie aber arm gewesen sind, so sind sie 

doch um deswillen noch keineswegs auch thoricht gewesen, 

vielmehr wilrde ich sie sehr weise nennen, wenn sie den wahren 

Gott erkannt batten (was die Dichter des Alterthums nicht 

gethan haben). Die Dichtkunst daif nicht um deswillen, 

weil sie keine Schatze erwirbt, fur werthlos und nichtig er- 

achtet werden. Denn die speculativen Wissenschaften ver- 

folgen Uberhaupt nicht die Tendenz des ’Gelderwerbes, dies ist 

vielmehr Sache der mechanischen Beschaftigungen und der 

Wucherer, die Nichts unentgeltlich thun. Die Juristen aller¬ 

dings pragen mit dem Hammer ihrer verkauflichen Zunge Geld 

aus den Siinden und Thranen der Menschen. Die Poesie da- 

gegen verachtet den schnbden Gewinn, ebenso handeln ja aber 

auch die erhabene Philosophie und die Theologie. Die Heimath 

der Poesie ist der Himmel, und wenn sie zur Erde nieder- 

steigt, so sucht sie nicht der Konige glanzende Palaste, sondern 

die armlichen Hiitten und die Einsamkeit der Haine und Fluren 

auf. Wer der Poesie sich widmet, verzichtet auf irdische 

Schatze. Bezeiehnet man dies als unklug, so mbge man doch 

zuvbrderst erwagen, dass die Klugheit sich zumeist in der 

Wahl der Lebensthatigkeit bekundet. Und ist es da nicht 

kliiger, die Poesie zu erwahlen, welche den Geist zum Himmel 

emporhebt, als ein anderes Thun, welches den Geist an die Erde 

fesselt? Wie kleinlich ist, mit der Poesie verglichen, das Ge- 

schaft der Juristen, die z. B. uber solche Fragen briiten, ob 

ein Titus Oder Sempronius ein Grundstiick vermoge eines erb- 

lichen oder emphyteutischen oder precaren Rechtstitels besitzt. 

Die Poesie ist ferner etwas Ewiges und Allgemeingiiltiges, 

wahrend das Recht bei den verschiedenen Volkern ein ver- 
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schiedenes ist und je nach den Zeiten und Zeitlaufen seine 

Gestalt wechselt. Die Rechtskunde ist daher nur eine 

Praxis, wahrend die Poesie eine wirkliche Wissenschaft ist, 

und um wieviel eine seiche hoher steht, als die blosse 

Praxis, das ist ja allbekannt. Die Dichter erlangen ferner die 

Unsterblichkeit, wahrend die Namen der Juristen gemeinhin 

mit deren irdischem Leben der Vergessenheit anheimfallen. 

Allerdings sind die Dichter wahrend ihres Lebens arm, aber 

die Nachwelt entschadigt sie glanzend fiir ihre Armuth. Der 

blinde Homer besass kaum so viel, um den Knaben, der ihn 

fiihrte, bezahlen zu konnen, aber seine Gedichte wurden von 

Alexander dem Grossen in einer kostbaren Kapsel aufbewahrt. 

Die Lorbeerkrone eines Plautus, der sich kiimmerlich durch 

das Drehen einer Handmiihle ernahrte, bleibt ewig griin, wah¬ 

rend die goldverbramten Barette der Juristen bald von den 

Motten gefressen werden. Wie soil man Angesichts solcher 

Thatsachen die Armuth der Dichter fiir eine Folge ihrer Thor- 

heit und ihre Werke fiir ilberfliissig erachten? Und ist denn 

iibrigens die Armuth an sich ein Uebel? Keineswegs: Die 

Armuth gewahrt ja das hochste Gut, die Freiheit von Sorgen, 

und damit den Frieden der Seele. Deshalb ist sie auch von 

hochbedeutenden Mannern freiwillig erwahlt und dem Reich- 

thume vorgezogen worden (Beispiele: Diogenes, Xenokrates, 

Demokrit, Anaxagoras). Wie batten ein Homer, ein Virgil so 
Grosses zu schaffen vermocht, wenn sie sich mit Sorgen um 

die Verwaltung eines bedeutenden Vermbgens batten abqualen 

milssen? Und ist nicht derjenige allein in Wahrheit arm, der, 

mit seinem Besitze stets unzufrieden, immer nach einer Meh- 

rung desselben strebt? Den Besitzenden qualen ja tausend 

Sorgen, und er kann sich nimmer des Lebens freuen. — Wenn alle 

diese Griinde Euch Juristen nicht abhalten konnen, die angeb- 

lich armen Dichter zu schmahen, so beherzigt wenigstens die 
Thatsache, dass der Gesetzgeber Solon noch in seinem Alter 

der Dichtkunst sich gewidmet hat. (cap. 4.) — In einem den 
heiligen Studien gewidmeten Palaste, den es irgendwo auf 

Erden gibt, da thront auf erhabenem Sitze, mit koniglichen 
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Gewandern angethan, die Philosophie gleich einer Kaiserin, in 

der Linken Bucher, in der Rechten ein Scepter haltend. Urn 

sie herum sitzen ernste und wiirdige Manner, Gottern ver- 

gleichbar, welche beredt ihr Wissen Anderen lehren; eine lar- 

mende Menge erfullt den iibrigen Raum. Einige aus der letz- 

teren streben eifrig und redlich nach den erhohten Sitzen der 

Lehrer, Andere aber sturzen mit ungestiimer Gewalt auf die 

Konigin los und reissen mit gierigen Handen kleine Fetzen 

von ihren Gewandern ab, welche sie dann, eiligst das geweihte 

Haus verlassend, draussen schnode verschachern. Diese Leute 

briisten sich nun vor dem Volke mit ihrer tiefen Gelehrsam- 

keit, suchen dieselbe auf Schritt und Tritt durch gravitatische 

Geberden und Attituden zum Ausdruck zu bringen und mischen 

sich, als waren gerade sie dazu berufen, gierig in alle welt- 

lichen Geschafte. Kommen nun solche Leute auf die Dicht- 

kunst und die Dichter zu sprechen, so wissen sie gar nicht, 

wie giftig sie diese schmahen sollen Auf den Strassen, in den 

Schulen, von den Kathedern herab eifern sie gegen die Poeten, 

bezeichnen sie als die Affen der Philosophen, als Schwatzer und 

Hohlkopfe, als Liigner und Verderber der Sitten, indem sie sich 

darauf berufen, dass Plato die Dichter aus den Stadten habe 

verbannen wollen und dass Boethius die Musen als Buh- 

lerinnen bezeichnet habe. Nicht minder klagen sie iiber die 

Dunkelheit, Verlogenheit und Sittenlosigkeit der Dichtungen: 

werde doch in denselben z. B. Juppiter abwechselnd als Vater 

der Gotter, als Ehebrecher, als Konig des Himmels, als Feuer, 

als Luft, als Mensch, als Stier, als Adler etc. dargestellt. 

Wie sehr werden demnach diese trefflichen Kunstrichter auch 

mein Werk verdammen und begeifern! Kaum weiss ich, wie 

ich mich ihrer werde erwehren konnen! moge Gott mir in dem 

schweren Kampfe, den ich gegen sie zu bestehen habe, htilf- 

reich sein! (cap. 5.) — Die Gegner der Poesie mochten am 

liebsten behaupten, dass sie ein Nichts sei. Da sich das aber 

bei dem realen Vorhandensein der Poesie doch nicht behaup¬ 

ten lasst, so stellen sie wenigstens den Satz auf, die Poesie sei 

eine nichtige und verderbliche Kunst, und wollen dies damit 
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beweisen, dass die Dichter oft unsittliche Gegenstande behan- 

delt batten. Das kann nun freilich nicht geleugnet werden. 

Aber wenn etwa ein Phidias oder Praxiteles, ein Apelles oder 

Giotto unsittliche Sujets, etwa einen verbuhlten Priapus oder 

das Beilager des Mars mit der Venus, dargestellt batten, wiirde 

um deswillen die bildende Kunst zu verdaminen sein? Gewiss 

nicht. Ebensowenig aber auch wegen vereinzelter Ausschrei- 

tungen die Poesie. Wie erhabene Lehren und wie vielseitige 

Anregungen zu erhebenden Betrachtungen haben wir den Dich- 

tern zu danken! Die Poesie ist daher nicht nur ein Etwas, 

sondern sie ist eine ehrwurdige Wissenschaft, und keine nich- 

tige, sondern eine inhaltsreiche Kunst ist es, die Dichtungen 

geistvoll auszulegen. (cap. 6.) — Poesie ist der Drang, zu er- 

finden und das, was man erfunden, auszusprechen oder nieder- 

zuschreiben 1): Dieser Drang, von Gott selbst entspringend, 

wird nur wenigen Seelen bei der Geburt zuertheilt, seine Wir- 

kungen aber sind erhaben: durch ihn wird die Seele von dem 

Sti’eben erfiillt, auf neue und uberraschende Erfindungen zu 

sinnen, das Ersonnene in bestimmter Reihenfolge zu verbinden, 

das Verbundene mit einem durch seine Neuheit fesselnden 

Wort- und Satzgewebe aiiszuschmucken, die Wahrheit mit 
einem anmuthigen mythisclien Gewande zu umhullen^). Aber 

freilich, um ein guter Dichter zu sein, muss man ausser der 

naturlichen Begabung auch eine tuchtige Bildung besitzen, 
man muss die Grammatik und Rhetorik griindlich kennen, wenig- 

stens die Elemente der Moral- und Naturwissenschaften erlernt 
haben, die Denkmaler der Yorzeit gesehen haben, mit der 

Geschichte der Vdlker bekannt sein, einen Ueberblick uber 

(poesis) est fervor quidam inveniendi atque dicendi seu scribendi, 
quod inveneris. 

Huius fervoris sunt sublimes effectus, utputa mentem in desiderium 
dicendi compellere, peregrinas et inauditas inventiones excogitare, meditatas 
ordine certo componere, ornare compositum inusitato quodam verborum 
atque sententiarum contextu, velamento fabuloso atque decenti veritatem 
contegere. Zu einer Dichtung sind also erforderlich: 1. neue Gedanken, 
2. gescbickte Combinirung dieser Gedanken, 3, anmuthiger sprachlicher 
Ausdruck derselben, 4. Einkleidung des Grundgedankens in die Hiille einer 
mythologischen Allegorie. 
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die Gestaltung der Erdoberfiache besitzen und endlich ilber 

einen gehoidgen Wortvorrath verfugen^). Fernere Erforder- 

nisse fiir das Dichten sind: Einsamkeit in schbner Natur- 

umgebung, Gemuthsruhe und Verlangen nach Ruhm, oft ist 

auch das Feuer der Jugend von Nutzen gewesen. Werden 

diese Bedingungen nicht erfQllt, so erlahmt haufig das Genie. 

— Der Name der Poesie leitet sich nicht ab, wie man gewohn- 

lich glaubt, von „poyo, poys (d. i. ttolco, 7toLeig) == fingo, fin- 

gis", sondern von „poetes“ (sic!), einem sehr alten griechischen 

Worte, welches „ausgewahlte Ausdrucksweise (exquisita locutio)“ 

bedeutet. Denn schon die ersten Dichter kleideten, urn durch 

Wohlklang das Ohr der Hbrer zu fesseln, ihre Gedanken in 

regelmassig gebaute Metren und Verse, (cap. 7.) Nach der 

Meinung Einiger ist die Poesie zuerst bei den Hebraern aus 

Opfergebeten entstanden, namentlich seitdem Moses das Opfer- 

ritual festgestellt hatte. Andere schreiben die Erfindung der 

Poesie den Babyloniern zu', indessen darf man doch gewiss 

nicht einem barbarischen Volke eine solche Ehre zuerkennen. 

Eher mag man die von den Griechen darauf erhobenen An- 

^priiche fur berechtigt halten, zumal da Leontius dieselben 

sehr beredt vertheidigt hat. Uebrigens soli auch nach dieser 

Ansicht die Poesie sich aus dem Gottesdienste und den Opfer¬ 

gebeten entwickelt haben, und zwar soli dies, wie Leontius, 

gestiitzt auf die Autoritat seines Lehrers, des Calabriers Bar- 

laam, annahm, im Jahre 3385 der Welt zur Zeit des Kbnigs 

Phoroneus von Argos geschehen sein. Die altesten Dichter 

sind, wie man glaubt, Orpheus, Linus und Musaus gewesen. 

Paulus von Perugia dagegen halt die Poesie fiir viel jUnger, 

indem er den Orpheus als gleichaltrig mit dem Konige Lao- 

medon von Troja ansetzt, wogegen Leontius freilich einwandte, 

dass es einen alteren Orpheus, als den gemeinhin bekannten 

Indessen erkennt Boccaccio doch an, dass es auch ungelehrte Natur- 
dichter gehen konne: esto nonnulli mirabiliter materno sermone scripserint 
et per singula poesis officia peregerint. 

2) Es wird hier „Venetus Puteolanus episcopus historiarum investigator 
permaxinius“ (d. i. Paulus Venetus) genannt. 
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gebe. [Nach langerer Untersuchung der Frage, die, weil in 

abstrusen chronologiscben Spitzfindigkeiten sich bewegend, etwas 

Interessantes nicht darbietet, erklart Boccaccio, dass weder 

Nimrod, wie der „Venetus“ wolle, noch Orpheus Oder Linus 

Oder Musaus, sondern nur Moses, mit welchem allerdings nach 

der Ansicht Einiger Musaus zu identificiren sei, der Erfinder 

der Poesie gewesen sein kbnne: babe doch Moses, indem der hei- 

lige Geist ihm diktirte, einen sehr grossen Theil des Pentateuchs 
in heroischem Metrum geschrieben (!). Von ihm batten dann 

andere und auch die heidnischen Dichter die Anregung em- 

pfangen.] (cap. 8.) — Die Gegner der Poesie nennen die Dich¬ 

ter, um sie recht zu schmahen, Fabelerzahler. Ja, allerdings 
die Dichter erzahlen Fabeln. Aber das kann man ihnen eben- 

sowenig vorwerfen, wie den Philosophen das Bilden von 

Schliissen. Eine Fabel zu dichten ist an sich nichts Boses, 
denn das „fabulari“ ist ja etwas ganz Anstandiges, und der 

Evangelist Lukas sagt im letzten Capitel seines Evangeliums, 

dass auch die Jiinger Christi fabulirten i). Ich wiirde nun zu- 

geben, dass das Fabeldichten etwas Ueberflussiges sei, wenn 

eben nur nackte Fabeln gedichtet wurden. Aber die Hulle 

der Fabel deckt ja immer einen tieferen Sinn. Es gibt vier 

Arten von Fabeln: 1. Fabeln mit einer ganz unwahrschein- 

lichen Einkleidung (z. B. Thierfabeln). Der Hauptvertreter 

dieser Gattung ist Aesop, jedoch hat auch Aristoteles, „ein 
Mann von himmlischer Begabung und der Ftirst der peripa- 
tetischen Philosophen“, es nicht verschmaht, einige solche 
Erzahlungen in seine Werke aufzunehmen. 2. Fabeln mit 

theils wahrer, theils erdichteter Hulle Dieser Gattung haben 

sich namentlich die altesten Dichter bedient, welche gdttliche 

und menschliche Dinge in dichterischer Umkleidung darzustellen 

sich bemuhten. Freilich aber haben einige Komodiendichter, 

die mehr nach dem Beifalle der lasciven Menge trachteten, 

als sich um Ehrbarkeit kiimmerten, diese Gattung verderbt. 

Luc. Ev. 24, 15: et factum est, dum fabularentur et secum quaere- 
rent etc. Selbstverstandlich bat Boccaccio die Bedeutung des fabulari an 
dieser Stelle ganz falsch aufgefasst. 
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3. Fabeln, welche eher Geschichte, als Dichtung zu sein 

scheinen. Solche sind es z. B., wenn Virgil erzahlt, dass 

Aeneas vom Sturme umhergetrieben wurde, oder wenn Homer 

berichtet, dass Odysseus, urn sich vor dem Gesange der Sirenen 

zu scbiitzen, an den Mastbaum sich anbinden liess. Hier hat 

die Erzahlung einen weit tieferen, als den buchstablichen Sinn. 

Hierher gehoren auch die Dichtungen der besseren Komiker, 

wie z. B. des Plautus und des Terenz: sie sind allerdings 

buchstablich aufzufassen, aber sie geben doch in den Charakter- 

schilderungen, welche sie enthalten, unter dichterischer Hiille 

Lebensregeln. 4. Fabeln, welche weder eine wahre Hiille noch 

einen wahren Kern besitzen und eben nur die Ausgeburt 

der Phantasie alter Weiber sind^). Wollen nun die Kunst- 

richter die erste und zweite Gattung verdammen, so miissen 

sie im erstern Falle auch einzelne Theile der Bibel, im letz- 

teren Falle aber fast das ganze alte Testament verdammen; 

verwerfen sie die dritte Gattung, so miissen sie auch viele 

Gleichnisse Christi verwerfen. Wenn sie die vierte Gattung 

verabscheuen, so babe .ich Nichts dagegen. Wollen sie aber, 

ihr Verdammungsurtheil iiber die drei andern aufrecht erhaltend, 

den heiligen Geist und Christus selbst fiir blosse ,Fabelerzahler‘ 

erklaren? Doch wol schwerlich. Ferner mochte ich sie daran 

erinnern, wie oft durch die Erzahlung von Fabeln Gutes ge- 

stiftet worden ist, in Wuth versetzte Gemiither beruhigt worden 

sind. Man denke z. B. an die Geschichte von Menenius 

Agrippa. Es sind auch durch die Erzahlung von Fabeln oft 

die erschdpften Krafte beriihmter und mit den wichtigsten 

Dingen beschaftigter Manner neu belebt worden. Sehen wir 

doch, wie die Fiirsten unserer Zeit nach den anstrengenden 

Kegierungsgeschaften sich zur Erholung Fabeln erzahlen lassen. 

Ungliicklichen hat in ihrem Leide oft eine Fabel Trost ge- 

spendet, so dem Lucius bei Apulej die Fabel von der Psyche. 

Durch Fabeln wird oft in trk-gen Gemuthern die Liebe zu den 

Diese ganze Eintheilung der Fabeln lasst sich in Kurze folgender- 
maassen zusammenfassen: 1. rein allegorische, 2. halb allegorische, 3. schein- 
bar nicht allegorische, 4. in Wahrheit nicht allegorische Dichtungen. 
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Wissenschaften erweckt. So erzahlte der Graf Jacopo di San 

Severino, er habe von seinem Vater erfahren, der nachmals 

so beriihmte Konig Eobert von Sicilien sei als Knabe so lern- 

unlustig und anscheinend so schwachsinnig gewesen, dass man 

ihm nur mit grosser Miihe die ersten Elementarkenntnisse bei- 

bringen konnte, durch die Beschaftigung mit den asopischen 

Fabeln aber sei seine Wiss- und Lernbegierde in solchem Grade 

geweckt worden, dass er bald die raschesten und grbssesten 

Fortschritte machte und spater sogar einem Salomon an Weis- 

heit gleichkam. Fabeln, urn es kurz zu sagen, unterhal- 

ten und belehren zugleich. Man moge daher sich hiiten, sie 

zu schmahen! (cap. 9.) — Thoricht ist es, zu glauben, dass 

die Dichter Fabeln dichten, welche eines Kernes unter der Hiille 

entbehren. Wer wollte behaupten, dass z. B. die Dichtungen 

Virgils des tieferen Sinnes entbehren? oder diejenigen Dante’s 

Oder Petrarca’s? Aber nicht bloss in den Dichtungen der 

grossen Manner ist ein tieferer Sinn verborgen, sondern selbst 

auch in den anscheinend so kindischen Marchen, welche an 

Winterabenden etwa ein altes Miitterchen, am Heerde sitzend, 

vom Orcus oder von Feeen und Hexen erzahlt. (cap. 10.) — 

Die Gegner der Poesie behaupten, dass die Dichter die Ein- 

samkeit der Gebirge und Walder aufsuchen, weil sie sich auf 

stadtisches Wesen und feine Sitten nicht verstehen. Welche 

alberne Behauptung! Wissen sie denn nicht, dass viele Dich¬ 
ter an Furstenhofen sich bewegt und mit Konigen und Kaisern 

vertraulich verkehrt haben? (Beispiele: Euripides, Ennius, 

Virgil, Dante, Petrarca). Die Dichter suchen nur deshalb die 

Einsamkeit auf, urn ungestbrt ihren Gedanken nachhangen zu 

konnen, was im Gerausche und Gewiihle des stadtischen Le- 

bens nicht mbglich ist. Auch fromme Manner haben aus glei- 

chem Grunde die Einsamkeit aufgesucht. (cap. 11.) — Die 

Gegner der Poesie erheben ferner die Anklage, dass die Dich¬ 

tungen oft dunkel seien und dass die Dichter eine Dichtung 

fur um so schoner halten, je dunkler sie ist. Aber liegt nicht 

vielmehr darin der Fehler, dass die Tadler die Fahigkeit des 

Verstandnisses nicht besitzen? Und sind nicht auch die Schrif- 
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ten der Philosophen, wie z. B. eines Plato und eines Aristoteles, 

dunkel ? ist nicht selbst auch die Bibel dunkel? Warum also 

klagen sie nicht auch die Philosophen und den heiligen Geist 

an? Das wiirden sie nun freilich gewiss gern thun, aber sie 

furchten sich vor den Vertheidigern der Philosophen und vor 

den Strafen, welche der Lasterer des heiligen Geistes warten. 

Wenn iibrigens die Dichter zuweilen dunkel sind, was gar nicht 

geleugnet werden soli, so haben sie ihre guten Griinde dazu: 

sie wollen erhabene Gedanken vor den bloden Augen der 

unwissenden Menge verbergen, sie wollen, dass die im Gedichte 

verborgene Wahrheit durch die Muhe, welche ihre Auffindung 

gekostet, den Leser um so mehr erfreue, sie wollen auch, dass 

zuweilen mehrere Auslegungen zulassig seien und der Leser 

sich an der Vieldeutigkeit der Dichtung ergdtze. Aus den- 

selben Griinden ist ja, wie der heilige Augustin wiederholt 

auseinandergesetzt hat, auch die heilige Schrift so dunkel. 

Erscheint aber den Gegnern nicht bloss der Inhalt, sondern 

auch der sprachliche Ausdruck als dunkel, nun, so mogen sie 

wieder in die Schule gehen und Grammatik studiren. Auf den 

Ausspruch Cicero’s, dass die Sprache des Redners klar sein 

sollo, diirfen sie sich nicht berufen, denn fur die Poesie gelten 

andere Gesetze, als fiir die Prosa. Wer geistestrage ist, der 

mbge erst seinen Geist scharfen, ehe er Dichterwerke liest. 

Perlen sollen nicht vor die Saue geworfen werden. (cap. 12.) — 

Man wirft weiter den Dichtern vor, dass sie lugen, wenn sie 

z. B. die Verwandlung eines Menschen in einen Stein erzahlen 

Oder von der Vielheit der Gdtter sprechen, oder wenn etwa 

Virgil die Schicksale der Dido ganz unhistorisch erzahlt. Das 

sind indessen gar keine Liigen. Denn eine Liige ist eine ab- 

sichtliche Verdrehung der Wahrheit zum Zw^ecke der Tauschung. 

Die^Dichtungen aber wollen nicht tauschen, und die in ihnen 

enthaltenen Erfindungen verdrehen die Wahrheit nicht. Wenn 

der Dichter dichtet, so ilbt er anerkanntermaassen nur seinen 

Beruf aus und kann ebensowenig ein Liigner genannt werden, 

als etwa der Richter, der demand zum Tode verurtheilt, ein 

Morder, Oder ein Soldat, der im Kriege einen Acker verwiistet, 
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ein Rauber genannt wird. Will man Alles, was nicht wahr 

ist, Luge nennen, wie soil man da z. B. die Offenbarung 

Johannis bezeichnen? Wenn sich die Yerlaumder der Dichtung 

aus dieser Verlegenheit etwa mit der Ausflucht helfen wollen, 

dass sie sagen, Johannes spreehe in Bildern, so ist das einfach 

lacherlich, da es ja nur auf eine Vertauschung der Benennungen 

hinauslauft. Wenn die Dichter zuweilen von einer Vielbeit der 

Gdtter sprechen, so bedienen sie sich dabei eben nur einer 

Fiction, denn philosophisch so grundlich gebildete Manner, wie 

sie sind, wissen natiirlich sehr gut, dass es nur einen Gott 

gibt. Dies gilt auch schon von den heidnischen Dichtern. 

Wenn nun gesagt wird, dass die letzteren von dem einen 

wahren Gotte viel Falsches ausgesagt haben, so ist das aller- 

dings richtig, aber es sind dennoch diese Dichter deshalb 

keine Lilgner zu nennen: waren sie doch eben mit dem Christen- 

thume noch nicht bekannt. — Wenn man Virgil vorwirft, die 

Geschichte von der Dido unhistorisch erzMt zu haben, so ist 

das grundverkehrt: er wollte eben die wirkliche Geschichte 

von der Dido, welche ihm ilbrigens wohl bekannt war, gar 

nicht erzahlen, sondern dichtete eine seinem Bediirfnisse ent- 

sprechende Fabel, denn einer derartigen Fabel bedurfte er, 

um die ^aTtoloyot' des Aeneas (nach dem Vorbilde derjenigen 

des Odysseus bei Alkinoos) zu ermoglichen: Gute Epiker 

namlich erzahlen nicht geradlinig, wie dies etwa Lucan gethan 
hat, den deshalb auch Viele mehr fur einen versificirenden 

Geschichtschreiber, als fiir einen Poeten halten, sondern sie 

erzahlen episodenhaft. Virgil erfand die Dido-Fabel ferner 

auch, um in einer Allegorie zu zeigen, wie der Mensch durch 

die Wollust iiberwaltigt wird; sodann, um das Geschlecht des 
Augustus zu verherrlichen, indem Aeneas als der Ueberwinder 

der Sinneslust dargestellt wird; endlich auch, um das romische 
Volk lobend zu erheben, indem der Tod der Dido mit den 

punischen Kriegen in Verbindung gesetzt wird. (cap. 13.) — 

Die Feinde der Poesie wollen, wenn moglich, die Gedichte ganz 
abschaffen, well sie mit den Leichtfertigkeiten und Nichtig- 

keiten der heidnischen Gotterlehre erfiillt seien. Aber habe 
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ich nicht bereits nachgewiesen, class unter der Hiille dieser 

Leichtfertigkeiten und Nichtigkeiten ein tiefer Sinn sich ver- 

birgt? Unzucbtige und schlilpfrige Darstellungen aus der 

Mythologie freilich, wie sie namentlich die Komodie geliebt 

hat, missbillige und verdamme auch ich. Aber derartige Ko- 

mddien waren ja, ebenso wie ihre Darsteller, schon im Alter- 

thume verachtet und sind dann durch den Einfluss des Chri- 

stenthums ganz vernichtet worden, so dass sie heutigen Tages 

vbllig verschollen, und nur noch die guten und unanstdssigen 

Dichtungen erhalten sind. — Wenn man dann den heidnischen 

Dichtern vorwirft, dass von ihnen z. B. Juppiter unter den 

mannigfachsten Formen (Sonne, Feuer, Mensch, Stier, Adler etc.) 

dargestellt werde, so moge man doch bedenken, dass die hei- 

lige Schrift auch auf Gott die mannigfachsten Bilder anwendet, 

und dass in ahnlicher Weise auch die heilige Kirche und die 

heilige Jungfrau auf die mannigfaltigste Art dargestellt werden. 

(cap. 14.) — Die Widersacher der Poesie behaupten, die Dich- 

ter seien Anreizer zur Siinde. Dies mag allerdings in Bezug 

auf einige sittenlose Komiker und auch in Bezug auf Ovid, 

der ja die Ars amandi verfasst hat (obgleich er freilich in der- 

selben Nichts lehrt, was nicht jeder junge Mensch und jedes 

junge Madchen besser wiisste), wahr sein, aber wie darf man 

es wagen, von Homer, Hesiod, Virgil, Horaz, Juvenal das 

Gleiche zu behaupten? Niemand wird das konnen, der diese 

Dichter wirklich gelesen hat. Und das ist ehen das Emporende, 

dass die Gegner der Poesie, ohne die guten Dichterwerke zu 

kennen und dieser Unkenntniss noch dazu sich offentlich laut 

riihmend, die Dichter ungehbrt verdammen. Dies thuen sogar 

solche, die sonst ehrenwerthe und gelehrte Leute sind, so that 

es z. B. ein alter, ehrwurdiger und frommer Lehrer von mir, 

als er einmal bei der Erklarung des Evangelium Johannis 

auf die Dichter zu sprechen kam. — In Wahrheit regen die 

Dichter zur Tugend an: es geniige, z. B. an Virgil zu erinnern, 

der in der Aeneis so viele erhebende Beispiele der Tugend 

aufgestellt hat. Das Gleiche gilt aber auch z. B. von Horaz, 

Persius und Juvenal, (cap. 15.) — AVenn die Gegner weiter 



432 Achtes Capitel. 

behaupten, dass die Dichter durch ihre zierlichen Worte und 

lieblichen Verse die Gemuther verfiihren, so klagen sie sich 

damit selbst an, denn sie bekunden dadurch, dass sie sich nur 

mit den Werken der erotischen Dichter beschaftigt und 

dieselben fur eigene galante Abenteuer ausgebeutet haben. 

(cap. 16.) — Die Feinde der Dichtkunst nennen die Dichtei 

oft ,Affen der Philosophen‘. Wenn das scherzhaft gemeint sein 

soli, so mag man es hingehen lassen; soil es aber Ernst damit 

sein, so muss man eine solche Behauptung filr baaren Unsinn 

erklaren. Denn erstlich sind die Dichter keineswegs die Affen 

der Philosophen, sondern, wie jeder Sachkundige zugeben wird, 

selbst vollkommene Philosophen, und zweitens weichen sie in vie- 

len Dingen von den Philosophen ab: die Philosophen sprechen ihre 

Gedanken offen aus, die Dichter stets nur in allegorischer Um- 

hiillung; die Philosophen bedienen sich immer der Prosa, die 
Dichter der metrischen Redeform; die Philosophen endlich dis- 

putiren offentlich in den Gymnasien, wahrend die Dichter die 

Einsamkeit aufsuchen. Weit richtiger konnte man die Dichter 

als die Aifen, d. h. als die Nachahmer, der Natur bezeichnen, 
und das wurden sie sich gern gefallen lassen. Am besten aber 

ware es, die Dichter sowol wie ihre Gegner wurden die Affen 
Christi sein. (cap. 17.) — Die Feinde der Poesie meinen, die 

Lecture der heidnischen Dichter sei dem christlichen Glauben 

gefahrlich, Welche Thorheit ist das! wie schon daraus hervor- 

geht, dass kein Kirchengebot diese Lecture verbietet. Wir 

diirfen mit Nichtchristen freundschaftlich verkehren, wie soil- 

ten wir da nicht auch ihre Dichtungen lesen diirfen? Dem 

Maler ist es unverwehrt, nicht bloss in den Palasten der Fursten, 

sondern selbst in den Kirchen Sujets aus der heidnischen My- 

thologie darzustellen, und man befiirchtet von diesen Gemalden 

keinen schadlichen Einfluss: warum sollen da die heidnischen 

Dichtungen so gefahrlich sein? Die heidnischen Philosophen 
best und preist man ungescheut, warum da nicht auch die 

heidnischen Dichter, die doch in den Fussspuren der Philoso¬ 

phen wandeln? Besser mag es ja allerdings sein, die Bibel 
Oder die Schriften der Kirchenvater, als die heidnischen Dich- 
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tungen zu lesen, aber das letztere wird deshalb noch keiiie 

Siinde und bringt noch keine Gefahr. Wenn sich die Feinde 

der Dichter auf den Ausspruch des heiligen Hieronymus in 

dem Briefe an den Papst Damasus berufen „Speise der Teufel 

(daemonum) sind die Lieder der Dichter^, so verstehen sie 

diese Stelle falsch und nicht dem Zusammenhange gemass und 

vergessen, dass alle frommen Manner und Kirchenlehrer — es 

werden genannt Fulgentius (s. oben S. 388), Augustin und Diony¬ 

sius Areopagita — die heidnischen Dichter gelesen und haufig 

citirt haben, Hieronymus selbst durchaus nicht ausgenommen. 

Der Apostel Paulus sogar citirt einen Vers des Menander und 

einendesEpimenides. Ja, Christus selbst, als erzu Paulus sprach: 
„es ist Dir schwer, wider den Stachel zu locken“, gebrauchte 

einen schon bei Terenz sich findenden Ausdruck, wenn auch 

naturlich nicht daran zu denken ist, dass er ihn aus diesem 

entlehnt habe. (cap. 18.) — Die Gegner der Poesie behaup- 

ten, Plato habe alle Dichter aus den Stiidten verbannen wollen. 

Hier ist zunachst zu bemerken, dass die Dichter sich sehr 

gern freiwillig aus den Stadten verbannen und die Einsamkeit 

aufsuchen (Beispiele: Homer, Virgil, Petrarca). In Wahr- 

heit jedoch ist es sicherlich nicht Plato’s Absicht gewesen, die 

Dichter ausnahmslos aus den Stadten zu verbannen. Wie 

hatte er z. B. den Homer verbannen wollen, den er so oft 

citirt und dessen Verse selbst im Corpus iuris als beweiskraf- 

tig angefuhrt werden ? wie den tugendhaften Virgil ? wie einen 

Petrarca?, Wenn man solche Burger als unwiirdig aus der 

Stadt verbannen will, wer soil denn dann darin bleiben? etwa 

die Kuppler oder ahnliche Leute? Nur die unsittlichen Dich¬ 

ter, wie es die Komiker (mit Ausnahme des Plautus und 

Terenz) meist gewesen, hat Plato verbannen wollen. Will 

man aber die edeln Dichter ebenso, wie die gemeinen, behan-- 

deln, so miisste man auch alle Philosophen verdammen, .well 

es unter ihnen so sittenlose, wie die Cyniker und Epikureer 

gibt, ja sogar alle Christen, weil sich unter ihnen hochst ver- 

werfliche Ketzer (Donatisten, Macedonier, Photiner u. dgl.) 

finden. (cap. 19.) — Die Feinde der Dichtkunst berufen sich 
K6 rti n g, Boccaccio, 23 
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auch darauf, dass Boethius die Musen ,Buhldirnen (meretri- 

culae)‘ nennt, und sie folgern daraus, dass die Dichter, welche 

ja mit den Musen verkehren, sittenlose Menschen seien. Sehr 

mit Unrecht. Denn Boethius will unter den von ihm als 

,Buhldirnen‘ bezeichneten Musen nur die Musen der unsitt- 

liehen Dichter verstanden wissen, nicht diejenigen der edeln 

und sittlich reinen, denn wie hatte sonst er selbst in seinem 

Buche sich der poetischen Darstellungsmittel bedienen konnen ? 

(cap. 20.) 

Nun wendet sich Boccaccio dem Schlusse seiner weitlau- 

figen Auseinandersetzung zu. Er erklart dem Kdnige, dem 

ja die ganze Untersuchung wie das gesammte Werk iiberhaupt 

zunachst gewidmet ist, er wolle, obschon er noch Vieles sagen 

kbnne, doch, um die Leser nicht zu ermiiden, seine Polemik 

beenden, zuvor aber noch den Versuch machen, die Gegner, 

mit deren Unwissenheit er Mitleid habe, durch freundliche 

Worte zu bekehren. So ermahnt er denn schliesslich seine 

Widersacher, sie mochten das Beispiel des Kdnigs Eobert 

nachahmen, der aus einem Verachter der Poesie noch im Alter 

ein Bewunderer derselben geworden sei^). Endlich aber er- 

0 Die interessante Stelle lautet: qui (Robertus) clarus olim philo- 
sophus et medicinae praeceptor egregius atque inter ceteros eius temporis 
insignis theologus cum in sexagesimum sextum usque aetatis suae annum 
parvipendisset Virgilium illumque cum reliquis more vestro fabulosum diceret 
bominem et nullius fere pretii ornatu subtracto carminum, quam cito Fran- 
ciscum Petrarcam arcanos poematum referentem sensus audivit, obstupe- 
factus se ipsum redarguit et, ut ego dicentem meis auribus audivi, 
asseruit se numquam antea arbitratum, adeo egregios atque sublimes sensus 
et sub tarn ridicule cortice, ut poetarum sunt fictiones, latere potuisse, ut 
advertebat post demonstrationem sollertis viri absconditos esse, suumque 
mira compunctione damnabat ingenium et infortunium, quod tarn sero poe- 
ticum artificium cognovisset nec erubuit aut senio et spe brevis in futurum vitae 
detineri potuit, quin sepositis studiis splendentium facultatum, ut plenum e 
Virgilio sensum sumeret, coeperit operam dare. — Petrarca verkehrte im 
Marz 1341 mit Kbnig Robert, und letzterer starb im Januar 1343. Wenn 
also Boccaccio den betreffenden Ausspruch des Kdnigs wirklich, wie er 
versichert, mit eigenen Ohren gebort bat, so muss er zwiscben Marz 1341 
und Januar 1343 sicb in Neapel befunden baben, Gegen diese Annabme 
aber sprecben die oben S. 164 f. geltend gemacbten Zweifel, und wir sind 
geneigt, entweder einen Gedacbtnissfebler Boccaccio’s anzunebmen oder 
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sucht er die Widersacher, sie mochten, wenn sie es nun ein- 

mal mcht unterlassen konnten, gegen die Dichter zu eifern, 

doch wenigstens verniinftige Unterschiede und Ausnahmen 

inachen, so miissten sie namentlich erstlich die wirkiich guten 

Dichter mit ihren Schmahungen verschonen, soclann die hebrai- 

schen, weil diese ohne Beleidigung des heiligen Geistes nicht 

geschmaht werden konnten, und endlich diejenigen, welche 

Gegenstande des christlichen Glaubens poetisch behandelt 
batten. 

Ganz ahnliche Ansichten, wie die hier entwickelten, spricht 

Boccaccio auch im Dante - Commentare (I, 424 ff.) aus, man 

darf also wol annehmen, dass sie ihm HerzensUberzeugung ge- 
wesen sind. 

Es ist eine seltsame Theorie der Dichtkunst, welcher wir 

bei Boccaccio begegnen^), eine Theorie, die den Begriffen, 

welche (und gewiss mit Recht) die moderne Aesthetik uber 

das Wesen der Poesie aufgestellt hat, schroff widerstreitet. 

Nach dieser Theorie ist die allegorische Dichtung die einzig 

wirkliche und wahre Dichtung, sie allein besitzt Berechtigung 

und Werth. Aufgabe des Dichters ist es, einen tiefsinnigen 

Grundgedanken einzuhiillen in ein allegorisches Gewand, und 

je undurchdringlicher fur den Blick des Laien, je schwerer 

Idsbar fUr den gemeinen Verstand diese Hiille ist, urn so be- 

wundernswerther ist die Kunst des Dichters, in um so hdherem 

Grad erfiillt er seine Pflicht, das Heiligthum der Boesie pro- 

fanen Augen zu verbergen. Nicht des Dichternamens wurdig 

aber zu glauben, Petrarca babe die Virgilerklarung, durch welche Konig 

Robert bekehrt worden sein soli, dem Monarchen brieflich vor dem Marz 

1341 ubermittelt, freilicb wiirde gegen letztere Hypothese, genau genommen, 

das „referentem audivit" streiten, indessen lasst sich „audivit“ doch wol 

auch in einem weiteren Sinne, als’dem buchstablichen, verstehen. .Ueber 

Konig Roberts Verhaltniss zur Poesie vgl. iibrigens Bd. I, S. 164. 

Boccaccio hat iibrigens, wie kaum bemerkt zu werden braucht, diese 

Theorie keineswegs erfunden, sondern es war eben die im spateren Mittel- 

alter ganz allgemein und mit dogmatischer Giiltigkeit herrschende, welcher 

alle eine gelehrte Bildung besitzenden Dichter huldigten-, iiber ihre Ent- 

stehung vgl. Bd. I, p. 651 f. 

28* 
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ist dagegen, wer, die Htille dei* Allegorie und weisheitsvollen 

Gedankeninhalt verschmahend, dem freieii Spiele der schopfe- 

rischen Phaiitasie sich hingibt und in schlichten Versen und 

in natiirlicher Sprache auf einfache, auch dem ungelehrten 

Manne verstandliche Weise das erzahlt, was seinen Geist er- 

flillt und sein Herz bewegt. Wie unendlich nachtheilig eine 

derartige TJieorie, durch welche die Poesie zu einem gelehrten 

Rathselspiele und zu einer wichtigthuenden Geheimniss- 

kramerei herabgewiirdigt ward, auf die Praxis des Dichtens 

wirken musste, ist unschwer einzusehen: sie war ganz geeignet, 

aufstrebende Talente im Wuste der Allegorie ersticken zu 

lassen, einen jeden wahren, gottbegnadeten Poeten einzuschiich- 

tern und ihn von dem Betreten selbstandiger Bahnen zuriick- 

zuschrecken, und endlich, wie auch wirklich geschehen ist, 

die Dichtkunst als eine zweck- und inhaltslose Tandelei bei 

alien niichtern Denkenden in Verruf zu bringen. Erstaunt 

fragt man sich, wie eine solche grundverkehrte Anschauung 

von dem \Yesen und der Aufgabe der Poesie sich liberhaupt 

hat bilden und lange Jahrhunderte hindurch in unangefoch- 
tener Gultigkeit sich erhalten konnen. Es wurde leicht sein, 

hier aber doch zu weit fiihren, eine erschopfende Antwort 
darauf zu geben, eine Andeutung mbge genugen. Entstanden 

ist diese Anschauung in den letzten Jahrhunderten des grie- 
chisch-romischen Alterthums unter dem vereinten Einflusse des 

Christenthmms einerseits, in dessen heiligen Schriften man (und 
zum Theil gewiss auch mit Recht) Allegorien erblicken zu 

miissen glaubte, und der neuplatonischen Philosophie andrer- 

seits, welche, um der heidnischen Mythologie einen tieferen, 

der christlichen Lehre ebenbiirtig sein sollenden Inhalt zu ver- 

leihen, zu einer allegorischen Ausdeutung derselben ihre Zu- 

flucht nehmen musste. Andere Factoren traten hinzu. So 

namentlich der Umstand, dass fur Volker, welche entweder 
(wie diejenigen des spaten Alterthums) nicht mehr Oder (wie 

diejenigen des Mittelalters, namentlich des ausgehenden) noch 

nicht zu wahrhaft originalen Geistesschopfungen befahigt sind, 

die Allegorie eine sehr bequeme Form des Denkens und der 
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Darstellung ist, indem sie eine Mischung der Thatigkeit des 

Verstandes mit deijenigen dei; Phantasie gestattet und dadurch 

ein Etwas erzeugt, welches durch seine anscheinende Originali- 

tat und Neuheit das, sei es verbildete sei es ungebildete, asthe- 

tische Urtheil besticht. Fbrderlich musste dem Emporkom- 

men der allegorischen Dichtung ferner sein, dass die gerina- 

nischen Vdlker, die ja recht eigentlich die Trager der inittel- 

alterlichen Cultur gewesen sind, von Haus aus grosse Vorliebe 

fiir eine symbolische Auffassungsweise der Dinge und fiir 

inystische Allegoristik besassen, Characterziige, welche durch 

die Mischung des Germanenthums mit dem Romanenthume 

sich zum Theil auch auf das letztere ubertrugen, freilich nur, 

um spater fast vbllig wieder daraus zu verschwinden. Endlich 

ist zu erwagen, dass bei dem innigen Abhangigkeitsverhalt- 

nisse, in welchem die ganze gelehrte Bildung des Mittelalters 

zur Theologie stand, die allegorische Dichtungsform fast selbst- 

verstandlich als die erhabenste und dem christlichen Geiste 

angemessenste erscheinen musste, da sie auf demselben Prin¬ 

cipe beruhte, welches fiir die Auffassung der Bibel und der 

ganzen Heilslehre maassgebend war. Auch musste es, um noch 

Eins hervorzuheben, dem SelbstgefUhle gelehrter Dichter 

schmeicheln, eine Form der Poesie zu besitzen, welche eben 

nur mit den Htilfsmitteln der Gelehrsamkeit gehandhabt wer- 

den konnte und welche sich schon dadurch vornehm abhob von 

der Dichtung des ungelehrten Volkes. Denn selbstverstandlich 

blieb die allegorische Poesie (ganz ahnlich wie spater die an- 

tikisirende Renaissancedichtung), wenigstens in ihrer rein und 

streng durchgefiihrten Form, der alleinige Besitz der litte- 

rarisch gebildeten Kreise, die Volksdichtung aber, so lange es 

eine solche gab, und selbst die hofische Dichtung des Ritter- 

thums, so lange das letztere noch natUrlich empfindende 

Manner zu seinen Tragern hatte, verschmahten die Allegorie 

Oder vielmehr sie kannten sie nicht Oder bedienten sich ihrer 

doch nur als eines gelegentlichen und dann gewiss berechtig- 

ten Schmuckes. Die theologisirende gelehrte Bildung des 

Mittelalters iiberlieferte so dann die allegorische Form der 
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Poesie dem Humanismus, und dieser ubernahm freudig und 

gem solche Erbschaft. Denn abgesehen davon, dass sie ihm 

gestattete, auf einem wichtigen Gebiete der geistigen Thatig- 

keit in den bisher iiblichen Bahnen fortzuwandeln und sich 

eines schwierigen Reformwerkes fiir uberhoben zu erachten, 

so glaubte er in der Allegorie einen Scblussel zu besitzen fiir 

eine vermeintlich tiefsinnige Auffassung der antiken Dichtungen 

und zugleich ein Mittel, um sich gegeniiber den verachteten 

profanen Volksmassen mit dem Nimbus einer hoheren Weisheit 

zu umkleiden und dadurch seine Exclusivitat zu bekunden und 
zu bewahren. 

Die Natur ist indessen immer starker, als die Macht einer 

verkehrtefi Theorie. Und so haben denn auch diejenigen 

humanistisch gebildeten Dichter, welche geborene, nicht bloss 

kilnstlich herangebildete Dichter waren, wenigstens in einigen 

ihrer Werke dem beengenden Banne der allegorisirenden 
Form sich entzogen und haben ihren Schaffensdrang natiirliche 

und gesunde Bahnen verfolgen lassen: wo sie dies zu thun ge- 

wagt, haben sie Unsterbliches geschaffen, wo sie aber ihrer 
falschen Theorie gefolgt sind, haben sie Etwas hervorgebracht, 

was nur litterarhistorisches, ja, um so zu sagen, nur patho- 
logisches Interesse besitzt. 

Wie im Allgemeinen, so gilt dies auch in besonderer Be- 
ziehung auf Boccaccio. Gerade er war seiner ganzen Natur- 

anlage nach durchaus nicht befahigt, auf dem Gebiete der 
allegorischen Dichtung etwas Bedeutendes zu leisten — dazu 

gebrach es ihm schon an der erforderlichen Gedankentiefe —, 

wahrend er andererseits in hervorragendem Maasse die Bega- 

bung besass, in natilrlichen, allgemein menschlichen Formen 

zu dichten und darzustellen. Er hatte eben etwas von einem 

Natur- und Volksdichter an sich und ist jedenfalls, in seinen 

besseren Werken, innerhalb der ganzen Renaissancelitteratur 
der nattirlichste Dichter gewesen und der volksthiimlichste, 

d. h. der allgemein verstandlichste und beliebteste, geworden. 

Wie sehr niusste er also durch die falsche Theorie, welcher 
er im Principe huldigte, in seinem dichterischen Schaffen be- 
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hindert und geschadigt werden! Und dass dies wirklich ge- 

schehen ist, davon legen seine Jugendwerke — namentlich 

aber der ,Anieto‘, der ,Filocopo‘ und vor alien die ,Amorosa 

Visione‘ — beredtes Zeugniss ab. In ihnen hat er versucht, tief- 

sinnigen Gedankeninhalt in eine allegorische Form hineinzu- 

geheimnissen, und hat dadurch bewirkt, dass diese Dichtungen 

trotz des vielen Schdnen, das sie enthalten, und trotz ihrer 

unleugbar tief poetischen Grundanlage doch, wenigstens bei 

der erstmaligen Lecture, einen in vieler Beziehung unerquick- 

lichen Eindruck machen, und dass es erst eines eindiingen- 

deren Studiums bedarf, um in ihnen mehr zu erkennen, als 

frostige Spielereien eines mit bder Gelehrsamkeit prunkenden 

dichterischen Dilettantismus. Wo dagegen Boccaccio sich 

emanicipirt hat von den Fesseln des Allegorisinus, wo er 

darauf verzichtet hat, einen vermeintlich erhabenen Gedanken¬ 

inhalt mit schwerfalliger Umhiillung zu umgeben, wo er — 

wie im Decamerone und wenigstens annahernd auch im Fiam- 

metta - Romane — es gewagt hat, einfach und gemeinfasslich 

zu erzahlen, was sein Herz bewegte oder seine Phantasie an- 

regend beschaftigte, da hat er sich als wahrhaft grosser Dich- 

ter und als Meister der darstellenden Kunst erwiesen, da ver- 

mag er ganz unvergleichlich zu fesseln und in jedes Lesers 

Brust sympathische Seiten anzuschlagen, da zeigt er sich, mit 

einem Worte, als ein Dichter, der nicht an eines Standes, 

einer Nationalitat oder eines Zeitalters Schranken gebunden ist, 

sondern zu der ganzen Menschheit redet. 

Boccaccio war ein geborener Dichter. Das Dichten und 

Fabuliren war ihm ein Bedurfniss, das ihn fast von der Wiege 

an bis zum Grabe begleitete. Schon im zarten Knabenalter, 

als ihm nicht bloss alle Regeln der Poetik, sondern selbst auch 

die Elemente des Wissens noch vbllig unbekannt waren, hat 

er seinem Gestandnisse (G. D. XV, 10, vgl. oben S. 87) nach, 

bereits poetische Versuche gewagt, und noch als Greis, nach- 

dem er so Manches erlebt, das ihm die Poesie hatte verleiden 

kdnnen, hat er dem dichterischen Schaffen wenigstens nicht 

vbllig entsagt: im Schmerze um Petrarca’s Tod suchte er Trosf 



440 Achtes Capitel. 

in der Abfassung der anmuthigen Novelle ,Urbano‘ und weihte 

dem dahingegangenen Freunde ein herrliches Sonett (Son. 97), 

und in Versen (Son. 8, 9, 10, 11) beantwortete er die Angriffe 

eines litterarischen Gegners, der es ihm vorgeworfen hatte, 

dass er die erbabenen Gedanken Dante’s dem profanen Volke 
enthiille. 

Mach tig angeregt musste, wie wir bereits friiher (S. 162) 

hervorhoben, Boccaccio’s dichterischer Schaffensdrang durch 

die Liebe.zu Fiammetta werden, und in der That hat er in 

den Jahren dieses seines Liebeslebens die meisten und be- 

deutendesten seiner poetischen Werke geschaffen. Neben der 

Liebe zu der schonen Neapolitanerin aber, und langer noch 

als diese, begeisterte ihn auch die offen eingestandene ^) Liebe 

zum Ruhme zu unermiidlicher schriftstellerischer und diehte- 
rischer Thatigkeit. In dieser Beziehung war er ganz ein 

Sohn seiner Zeit, in welchei* ja die antike Ruhmliebe so maeht- 
voll wieder auflebte. Der Gedanke, ruhmlos dahin zu gehen 

aus diesem irdischen Dasein, vergessen zu werden von der 

Nachwelt, war ihm schrecklich. Dabei feblte ihm indessen 

das stolze, die Unsterblichkeit als ein sicheres Gut vorweg- 

nehmende und im Voraus geniessende Selbstbewusstsein eines 

Petrarca; er war vielmehr bescheiden genug — Bescheidenheit 
war ja iiberhaupt ein Grundzug seines Wesens —, um von 

seinen eigenen Leistungen gering zu denken, um sie, vergli- 
chen mit denen Anderer, fiir mangelhaft zu halten, und um 

daran zu zweifeln, dass sie dauernden Werth besitzen kbnnten. 

Namentlich Petrarca gegeniiber fiihlte er sich klein, und so 

neidlos er auch des Freundes Erfolge betrachtete und so 

eifrig er auch selbst zu dessen Ruhme beizutragen bemiiht 

war, so kamen doch Stunden, in denen er gegeniiber der von 

ihm iiberschatzten Grosse des Lorbeergekronten auf die Er- 
reichung jedes eigenen Dichterruhmes verzichten zu milssen 

glaubte. In einer solchen Stunde des Kleinmuthes verbrannte 

' 0 Epist. ad Petr. Montefort. b. Corazz. p. 350 f., Epist. ad 
Maghin. Cavalc. p. 363 b. Corazz, und namentlich Sonett 36. 
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er einmal seine Jugendgedichte i) und theilte dann Petrarca 

das Geschehene mit, hinzufugend, er habe es gethan, weil er 

eingesehen, dass er ihm doch niinmer gleich kommen konne. 

Petrarca antwortete auf die seltsaine Mittheilung in wurdiger 

und freundscliaftlicher Weise^). Er machte den Freund sehr 

richtig darauf aufmerksam, dass das, was er gethan, nicht eine 

Handlung der Bescheidenheit, sondern vielmehr des versteck- 

ten Hochmuthes sei und dass, wenn Boccaccio den zweiten 

Platz auf dem italienischen Parnasse — (der erste ward un- 
% 

bestritten Dante zuerkannt) — nicht erringen zu konnen 

glaube, weil derselbe nach seiner (Boccaccio’s) Ansicht bereits 

von ihm (Petrarca) selbst eingenommen sei, dies noch keinen 

verniinftigen Grund zum Verzicht auf die dichterische Thatig¬ 

keit abgeben konne, denn auch der dritte Platz sei ein ehren- 

-voller und uberdies sei doch auch die Annahme, dass der 

zweite Platz bereits besetzt sei, rein willkiirlich. 

In Dante’s ,Divina Commedia‘ und in Petrarca’s ,Africa‘, 

welche letztere er freilich in seinen Jugendjahren nur dem 

Kamen nach kennen konnte, hat allem Vermuthen nach Boc¬ 

caccio die Hohepunkte dichterischen Schaffens erblickt, und 

Werke, wie diese, hervorzubringen und durch sie, gleich Petrarca, 

die Lorbeerkrone zu erringen, das mag das hbchste Ziel und 

das sehnlichste Hoffen seines jugendlicheu Ehrgeizes gewesen 

sein. Zu reiferer Einsicht gelangt, erkannte er die Aussichts- 

losigkeit solches Strebens, und diese Erkenntniss war ein Gliick 

fur ihn. Denn um mit Dante zu wetteifern, fehlten ihm — 

die ,Amorosa Visione‘ zeigt es deutlich — die Kraft und Tiefe 

Es wird nicht gesagt, welcher Art diese Jugenddichtungen gewesen 
seien. Da jedoch ihre Vernichtung in Hinblick auf Petrarca’s poetische 
Leistungen (in italienischer Sprache) erfolgte, so ist jedenfalls an lyrische 
und speciell wieder an erotische Gedichte zu denken. Vermuthlich waren 
es die Verse, die der jugendliche Boccaccio der Abrotonia und Pampinea 
gewidmet. Sicherlich aber hat Boccaccio bei diesem Autodafe, wenn er 
uberhaupt wirklich und nicht bloss auf dem Papiere vollzogen worden 
sein sollte, nicht alle seine Jugenddichtungen verbrannt, sondern es haben 
sich zahlreiche derselben in der Sammlung der ,Rime‘ erhalten. 

2) Ep. Sen. V, 2 vom 28. August (1366?). 
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des Denkens, und urn ein langathmiges lateinisches Renais¬ 

sance-Epos zu dichten, war er dock nicht Latinist genug, wie 

seine Eclogen beweisen, und dann wiirde auch ganz gewiss Boc¬ 

caccio’s Epos das Schicksal der ,Africa‘ getheilt haben, das nicbt 

unverdiente Scbicksal, nacb kurzer Bewunderung tiefer Verges- 
senbeit anbeim zu fallen und bocbstens erst nacb Jabrbunder- 

ten wieder einmal in gelebrten Kreisen einige Beacbtung und 

eine sebr mit Einscbrankung ertbeilte Anerkennung zu finden. 

Boccaccio sorgte durch den freiwilligen Verzicht auf solchen 

Ruhm trefflich fiir seine Unsterblichkeit, und noch mehr that 

er dies dadurcb, dass er Selbstbeurtheilungsfahigkeit genug 

besass, um zu erkennen, wie seine Naturbegabung ihn auf die 

Novellistik hinweise. Er fand damit, und zwar, was ein be- 

sonderes Gluck zu nennen, bereits in jungen Jahren und obne 

langes entmuthigendes Umbertasten dasjenige Feld der dicb- 
teriscben Tbatigkeit beraus, zu dessen Anbau er vor alien 
befabigt war und fiir dessen erfolgreicbe Pflege die Nacbwelt 

ibm bewundernden Dank zollt und immer zollen wird. Als 

untergeordnet mag ja nun vielleicht in manches Kunstrichters 

Augen die Novellistik im Vergleich zu anderen Gattungen der 
Dichtkunst erscbeinen und rein theoretiscb genommen mag 

dies ja auch vielleicht berechtigt sein — wir wollen jedenfalls 
diese asthetische Frage bier unerbrtert lassen —, aber wer 
sich auf den Boden praktischer Erfahrung stellt, der wird an- 

erkennen niiissen, dass die Novellistik fur das Geistes- und 

Gemiithsleben der Volker eine iiberaus hohe Bedeutung be- 

sitzt, zumal seitdem aus mancherlei Griinden die Existenz des 

Epos unmbglich geworden ist, und dass sie obne Frage die 

vollksthiimlichste, allgemein verstandlichste und deshalb auch 
wirksamste und einflussreicbste aller Dichtungsgattungen ge¬ 

worden ist. Sollte demnach, wie wir nachzuweisen ver- 

suchen werden, Boccaccio ein Anrecht haben, als der Be- 

griinder der modernen Novellistik betrachtet zu werden, so 

wiirde schon dadurcb der bohe und weittragende Erfolg seiner 
dichterischen Tbatigkeit gekennzeichnet sein. 

Wenn Boccaccio durch seine Leistungen auf dem novelli- 
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stischen Gebiete sicb seinen hochsten Dichterrubm und einen 

ehrenvollen Platz in der Weltlitteratur erworben hat, so hat 

er damit in Bezug auf die Litteratur seines italienischen Vater- 

landes noch das besondere Verdienst verbunden, der Begriin- 

der der italienischen Prosa Oder, sagen wir genauer, der 

inodernen italienischen Prosa oder, noch genauer, des italie¬ 

nischen Benaissance-Prosastyles zu werden. Denn nicht vdllig 

correct ist es, Boccaccio als den Begrilnder der italienischen 

Prosa schlechtweg zu bezeichnen, da es bereits vor ihm und, 

so zu sagen, neben ihm eine solche gegeben hat. Zwar von 

Dino Compagni’s Chronik, die man friiher mit Vorliebe als das 

vorzuglichste in Prosa geschriebene Litteratur-, nicht bloss 

Sprachdenkmal der Italiener vor der Renaissance zu bezeich¬ 

nen pflegte, wollen wir ganzlich absehen, da sie, wenn auch 

etwa ihre Aechtheit oder vielmehr ihre nicht vollige Unachtheit 

von ihrem neuesten Herausgeber (del Lungo) nachgewiesen 

werden sollte, doch jedenfalls nicht in ihrer urspriinglichen 

Fassung, sondern selbst in der altesten Handschrift (dem Codex 

von Ashburnham) in einer spateren Ueberarbeitung vorliegt. 

Auch Spinello’s und Malespini’s Geschichtswerke lassen wir 

unberiicksichtigt, da vielleicht auch ihre Aechtheit, wenigstens 

was die italienische Abfassung anlangt, bezweifelt werden 

kann oder selbst muss. Aber es sind unzweifelhaft achte 

Prosaschriften aus alterer Zeit vorhanden, deren Sprache von 

Boccaccio’s Einfluss noch unberiihrt geblieben ist. So eine 

Anzahl von Heiligenlegenden, so das Novellino, so Brunetto 

Latini’s Uebersetzung der cieeronianischen Schrift de inventione. 

Auch Giovanni Villani’s Cronica ist hierher zu rechnen, denn 

ihr Verfasser starb, be vor der Decam erone, das goldene Buch 

des italienischen Renaissance - Prosastyles, erschienen war. Es 

gibt also eine italienische Prosa vor Boccaccio, und diese Prosa 

entbehrt auch keineswegs jeder Schdnheit: sie erinnert in 

ihrer Naivetat an die Herodot’s oder, urn innerhalb der mittel- 

alterlichen Litteratur zu bleiben, an diejenige Villehardouin’s. 

Eine derartige Prosa geniigte vollkommen den Bediirf- 

nissen des mittelalterlichen Lebens, sie ward aber ganz- 
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lich ungentigend, als die Eenaissancebildung hohere Anspriiehe 

an die Gewandtheit und Kunstform des sprachlichen Aus- 

druckes stellte. Es war mithin eine Neuschopfung nothwendig, 

Oder aber der Prosaausdruck in der Volkssprache hatte vollig 
der Latinitat weichen mussen. Letzteres konnte natiirlich 

ohne tiefe Schadigung des nationalen Lebens nicht geschehen. 

Dies nun abgewendet zu haben, ist Boccaccio’s nicht geringes 
Verdienst. Er machte die italienische Prosa, so zu sagen, 

renaissancefahig und gab ihr die Fahigkeit, die gefahrvolle 

Concurrenz rnit dem Humanistenlatein zu bestehen. Freilich 

konnte er ihr diese Fahigkeit zum Theil nur dadurch verleihen, 

dass er sie bis zu einem gewissen Grade latinisirte und die 

Sprache dadurch zu einer Art von rucklaufiger Bewegung 

zwang. Dies war allerdings, absolut betrachtet, ein Ungluck 

fiir die Sprache und hat ihre eigenartige Entwickelung nicht 

unerheblich beeintrachtigt, indessen unter den einmal gege- 

benen Verhaltnissen war es jedenfalls das einzig Mogliche und 

unter zwei Uebeln das bedeutend kleinere. Sollte aber doch 

Boccaccio in der Latinisirung der Prosa zu weit gegangen sein, 

so hat er in anderer Beziehung reichen Ersatz dafur geboten: 

er hat der italienischen Prosa die Formenschonheit und das 

kiinstlerische Geprage verliehen, welches sie so eminent ge- 

eignet machte, die Sprache eines Geschlechtes zu sein, das, 

wie die Italiener des Renaissancezeitalters, Alles mit asthe- 
tischem Maassstabe maass und das ganze Dasein kunstlerisch 
zu gestalten sich bestrebte. Boccaccio war eben ein geborner 

Meister auf dem Gebiete des Styles und besass ein naturliches 

feines Gefuhl fiir die Formenschonheit der Rede, so dass ein 
schlecht stylisirtes Buch zu lesen ihm eine Qual war^) und 

dass er urtheilte, die gefeilte und zierliche Rede sei fiir das 
Ohr ebenso erfreulich, wie fiir das Auge ein schoner Schmuck 

So ist denn sein eigener Styl ktinstlerisch durchgebildet, und 

seine Perioden lassen sich als architektonische Kunstwerke be- 

Vgl. Ep. ad Petr. p. 311 b. Corazz. 
2) Vgl. C. V. J. VI, 6. 



Die dichterische und schriftstellerische ThMigkeit Boccaccio’s. 445 

zeichnen. Freilich darf nicht geleugnet werden, dass er die 

Klippe, die jedem.kunstlerischen Bestreben droht, die Klippe 
der unschonen Haufung ktinstlerischer Mittel, nicht immer 

vermieden hat, sondern gar nicht selten in Manierirtheit und 

Schwulst verfallen ist. Namentlich ist ihm dies in seinen 

Jugendwerken haufig begegnet, deren Styl theilweise selbst eine 

Art roccocohaften Characters an sich tragt, sein Hauptwerk da- 

gegen, der Decamerone, zeigt eine fast classische Reinheit und 
Ebenmassigkeit der Form.- 

Man hat haufig gefragt und geforscht, welchen Quellen 

Boccaccio die Stoffe seiner Dichtungen entlehnt habe ^). Die 

Frage an sich ist hochst berechtigt, denn vollstandig freie 

Schopfung der dichterischen Phantasie ist wol keine einzige 

der Dichtungen Boccaccio’s, so selbstandig und schopferisch 

er auch in der Behandlung und Ausschmuckung der Stofle ver- 

fahren ist. Der Dichterruhm Boccaccio’s wird durch eine solche 

Behauptung, die nahezu eine Thatsache genannt werden darf, 

nicht im Mindesten geschmalert. Denn nicht das Erfinden, 

sondern das Gestaiten des Stoffes ist des Dichters Aufgabe, 

und die grossten und originalsten Dichter aller Zeiten haben 

die Grundstolfe ihrer Werke irgend welchen Quellen entnom- 

men, ja fast mochte es scheinen, als gehe das Erfinden im 

strengsten Sinne des Wortes, die Erzeugung eines absolut 

Neuen, liber'das dichterische Vermbgen hinaus. DasForschen 

aber nach den von Boccaccio direct benutzten Quellen inoch- 

ten wir, wenigstens in der weitaus grossen Mehrzahl der 

Falle, als resultatlos bezeichnen, wie es sich denn auch bis 

jetzt trotz der hochverdienstlichen Arbeiten eines Manni, E. du 

Meril, Dunlop, Liebrecht, Landau, Bartoli u. A. im Wesentlichen 

als resultatlos erwiesen hat. Man hat wol sehr haufig zu 

zeigen vermocht, dass eine Erzahlung Boccaccio’s mit dieser 

Die Frage nacli den Quellen der Dichtungen Boccaccio’s kann hier 
natiirlich nur andeutungsweise behandelt werden. Einzelne Puncte wer¬ 
den spater eingehendere Besprechung finden; jedoch eigentliche Spe- 
cialuntersuchungen zu fiihren, verbieten uns die Anlage und der Zweck 

unseres Buches 
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Oder jener alteren Ueberlieferung vielfache Aehnlichkeit besitzt 

und dass ein Abhangigkeitsverhaltniss der ersteren von der 

letzteren vdllig zweifellos ist, aber dass Boccaccio direct, ohne 

jedes Mittelglied, aus einer bestimmten litterarischen Quelle ge- 

schopft hat, das hat man, wenige Ausnahmefalle abgerechnet, nicht 

nachweisen konnen, denn die sich findenden Abweichungen 

sind eben immer zu erheblich. Nicht aus Buchern, glauben 

wir, sondern aus der miindlichen Ueberlieferung (welche letz- 

tere aber natiirlich zum grossen Theile auf vorhandenen 

Schriftwerken beruhte) entnahm Boccaccio seine Stoffe, nicht 
was er gelesen hatte, sondern was er hatte erzahlen horen, 

erzahlte er umbildend und ausschmiickend wieder. Und zum 

Erzahlenhbren hatte er ja reiche Gelegenheit. Die damaligen 

Italiener waren ein redelustiges Geschlecht, und die Lust und 
Liebe zum Fabuliren allgemein verbreitet bei ihnen. Fiirsten 

pflegten sich Hofnarren zu halten, die iiber einen Vorrath 

lustiger Schwanke und abenteuerlicher Geschichten verfugten, 

und das reihumgehende Erzahlen kleiner Novellen war eine 

iibliche gesellige Unterhaltung, so dass, wenn Boccaccio im 
Decamerone die Rahmenerzahlung auf diese Sitte begriindete, 

er keiner Fiction sich schuldig machte. Wie reichen novel- 

listischen Stolf mag Boccaccio theils auf seinen haufigen Reisen, 

theils im geselligen Verkehre gesammelt haben! Namentlich 

in Neapel muss ihm derselbe in reichster Fiille zugestromt 

sein, denn dort bestand ja ein sehr ausgebildetes Gesellschafts- 

leben und dort fanden sich ja Angehorige der verschiedensten 
Nationen des Westens wie des Ostens zusammen: Neapel war 

eben damals mehr noch, als heute, eine kosmopolitische Stadt 
und ein Centralpunct des geistigen Lebens. Aber auch in 

Florenz war die Geselligkeit sehr entwickelt. Boccaccio selbst 

schildert einmal anmuthig (D. C. II, 445), wie ein Oder zwei- 

mal im Jahre die Burger eines jeden Stadtbezirkes zu 

einem gemeinsamen landlichen Ausfluge, mit welchem ein be- 

scheidenes Mahl verbunden war, sich zu vereinigen pflegten. 

Allerdings beklagt er dabei, dass neuerdings bei diesen klei- 
nen geselligen Festen ein ungehoriger Luxus entfaltet werde. 
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aber diese Klage ist doch wol nur ein Ausfluss greisen- 

haften Unmuthes iiber eine an sich nicht tadelnswerthe Ver- 

feinerung der Lebensgenusse. Jedenfalls aber war in Florenz 

wie in Neapel Boccaccio im reichsten Maasse die Moglichkeit 

geboten, sich ohne sonderliche Mube auf dem Wege des ge- 

selligen Verkehres in den Besitz eines fast unerschopfiich zu 

nennenden novellistischen Materiales zu setzen.- 

Viel besprocben und viel gerugt ist die Unsittlichkeit der 

Dichtungen Boccaccio’s, in Sonderheit des Decamerone. Die- 

selbe in Abrede stellen zu wollen, wiirde heissen, sich eiuer 

groben Unwahrheit und straflichen Entstellung des Thatbe- 

standes schuldig machen. Allerdings, diese Dichtungen 

enthalten Vieles, was durchaus als unsittlich bezeichnet wer- 

den muss, und Boccaccio selbst hat dies bekanntlich, wenigstens 

in Bezug auf den Decamerone, offen anerkannt. Indessen die 

Verschuldung, mit welcher ein Dichter durch die Behandlung 

unsittlicher Gegenstande sich belastet, kann eine mehr Oder 

minder grosse sein, je nachdem diese Behandlung eine, urn so 

zu sagen (freilich ist der Ausdruck etwas gewagt), naive oder 

aber eine frivol liisterne ist. Und macht man einen solchen 

Unterschied, so wird man wol behaupten durfen, dass Boc¬ 

caccio im Wesentlichen von der Schuld der Frivolitat sich frei 

erhalten hat; Ausnahmefalle sind freilich leider zuzugestehen, 

der schlimmste und unentschuldbarste derselben ist der ,Cor- 

baccio‘, der, wie wir sahen (vgl. oben S. 239 ff.), wirklich ge- 

eignet ist, auf den Character des Dichters einen schweren 

Schatten zu werfen. Will man iibrigens gegen Boccaccio ge- 

recht sein, so muss man ihn mit dem Maassstabe seiner Zeit 

messen. Diese Zeit war eine iiberaus unsittliche, eine so un- 

sittliche, dass ihr fast sogar das sittliche Bewusstsein und 

selbst das in der Brust jedes nicht vollig gesunkenen Men- 

schen lebende instinctive sittliche Gefiihl abhanden gekommen 

war. Eine Zeit, in welcher intellectuell hochstehende und 

feingebildete Frauen aus den hbheren Gesellschaftskreisen sich 

nicht entbloden, mit aller Behaglichkeit in Gegenwart von 

Mannern derartige Novellen zu erzahlen und sich erzahlen zu 
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lassen, wie viele des Decamerone es sind, eine solche Zeit 

muss riahezu selbstverstandlich aucli in ihren schonsten und 

an sich bewunderungswurdigsten litterarischen Erzeugnissen 

mit dem Fluche sittliclier Faulniss behaftet sein. Der einzelne 

Schriftsteller, der, inmitten solcher Zeit lebend, von der ihn 

umwehenden Pestluft inficirt wird, moralischen Krankheits- 

stoff in sich aufnimmt und ihn in seiuen Werken wieder aus- 

stosst, mag mit vollem Rechte als bis zu einem gewissen 

Grade entschuldigt erscheinen, wenn ihm auch vollige Frei- 

sprechung nicht zu Theil werden darf. So hat auch Boccaccio 

ein Anrecht auf mildere Beurtheilung, nur darf man ja nicht 

die Nachsicht so weit treiben, ihn etwa mit der bequemen, 

aber entsetzlich leichtfertigen Behauptung vertheidigen zu 

wollen, dass das Genie iiber die fur gemeine Menschen gelten- 

den sittlichen Pilichten und Riicksichten erhaben sei. Nichts 
ist unwahrer, als eine solche Behauptung, denn auch der 

grdsste Genius ist, so lange er in menschlicher Hiille in dieser 

irdischen Erscheinungswelt weilt, dem Sittengesetze gerade so 

unbedingt unterworfen, wie der gewdhnlichste Alltagsmensch: 

Genialitat verleiht keinen Freibrief zur Immoralitat, ware es 

der Fall, so wurde jedes staatliche und religiose Leben in 

seinen Grundvesten zerstbrt werden. 

Noch ein weiterer Grund ausser dem oben angefilhrten 
lasst sich fiir eine mildere Beurtheilung Boccaccio’s geltend 

machen. Boccaccio war Italiener, und der Italiener, wie der 
Siidlander uberhaupt, denkt iiber gewisse, namentlich aber iiber 

geschlechtliche Dinge etwas freier, als der Germane. Es soil 
iibrigens mit dieser Behauptung, deren Richtigkeit sich schwer- 

lich leugnen lassen dlirfte, durchaus nicht etwa die Sittlichkeit 
des Germanen als eine iiber diejenige des romanischen Siid- 

landers erhabene bezeichnet werden, denn das freiere Denken 

iiber gewisse Dinge kann ja, weil vielleicht durch klimatische 

und sonstige physische Eintliisse bedingt, ein vollig naives und 

von jeder Immoralitat freies sein. Jedenfalls, Manches, was 

den deutschen Leser bei der Lectiire der Dichtungen Boc¬ 

caccio’s mit Recht verletzt, diirfte den Landsleuten des Dich- 
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ters, fur welche er ja zunachst geschrieben, als mindestens 
nicht in dem gleichen Grade anstossig erscheinen. 

Wenn es nicht zu leugnen ist, dass Boccaccio’s Dichtungen 

vieles Unsittliche enthalten, so ist damit zugleich ausge- 

sprochen, dass deren Lecture fur Menschen, deren sittliche 

Entwickelung noch nicht abgeschlossen ist, namentlich also 

fill* jugendliche Leser, nicht ohne Gefahren ist und unter 

Umstanden hose Fruchte tragen kann und sicherlich auch 

schon getragen hat. Hochtdnende Redensarten, wie etwa die 

so oft gehorte, dass dem Reinen Alles rein sei, helfen liber 

dies Bedenken nicht hinweg. Und von solcher Erwiigung ge- 

leitet, konnen wir es nur billigen, wenn neuerdings in ver- 

niinftiger Weise castrirte Volksausgaben des Decamerone 

(wie etwa die sehr einpfehlenswerthe von Bozzo) veranstaltet 

werden, und inochten wunschen, dass auch Uebersetzer sich 

von ahnlichen Grundsatzen leiten liessen; dann wiirde man 

nicht mehr, wie jetzt so haufig, schlecht gearbeitete und 

schlecht gedruckte Uebersetzungen des Decamerone gerade 

in den Handen solcher Menschen sehen, die sich sonst am 

wenigsten um litterarische Meisterwerke bekiimmern und am 

wenigsten befahigt sind, sich zu litterarhistorischen Betrach- 

tungen zu erheben ^). Selbstverstandlich aber wollen wir nicht 

derartige castrirte Ausgaben befurworten, in denen jeder 

Scherz iiber eines Mdnchleins Geilheit Oder uber eines Pfaff- 

leins dummdreiste Verschmitztheit gestrichen ist, denn weder 

gegen Kirche noch Religion, sondern nur gegen deren unwur- 
dige Diener wenden sich solche Scherze. 

Der Litterarhistoriker wird es beklagen mussen, dass ein 

Genius, wie Boccaccio, in seinen Productionen die sittliche 

Reinheit zu bewahren nicht vermocht hat, aber selbstver¬ 

standlich wird dies ihn , der sich nur von wissenschaftlichen 

Grundsatzen leiten lassen darf, an einer objectiven Wurdigung 

der Leistungen des Dichters nicht behindern konnen. 

9 Wir sind vollig darauf gefasst, wegen des oben Gesagten von ge- 
wissen Lenten verketzert und bespottelt zu werden, werden aber dadurch 
nicht im Mindesten uns in unserer Ueberzeugung beirren lassen. 

Korting, Boccaccio. 9q 



450 Achtes Capitel. 

Findet sicli in Boccaccio’s Dichtungen Vieles, was das 

ethische Gefiihl verletzen muss, so wird dafiir dem zum kiinst- 

lerischen Genusse befahigten Leser in asthetischer Beziehung 

reichster Ersatz geboten. Einige dieser Dichtungen, besonders 

der Decamerone, sind in ihrer ganzen Composition wahre 

Kunstwerke und jeder ihrer einzelnen Theile ist wieder ein 

fur sich bestehendes Kunstwerk im Kleinen; andere lassen 

zwar. wie namentlich der Filocopo, in ihrer Gesammtanlage 

erhebliche Mangel erkennen, entschadigen aber dafiir durch eine 

Fillle von Einzelschonheiten, unter denen namentlich die Land- 

schafts- und die Characterschilderungen hervorzuheben sein 

wtirden. Auf Einzelnes aufmerksam zu machen, wird sich 

spater Gelegenheit linden. Der kiinstlerischen Behandlung der 
sprachlichen Form wurde bereits oben (p. 444) gedacht^).- 

Es wird nicht ohne Interesse sein, an die Betrachtung 

der diehterischen Thatigkeit Boccaccio’s einige Bemerkungen 

iiber sein Verbaltniss zur italienischen Litteratur seiner Zeit 

anzufugen. Nach Art aller Humanisten alfectirte Boccaccio, 

die italienische Volkssprache zu verachten und das Latein fur 
vorztiglicher zu halten, so dass er sogar urtheilte, Dante’s 

Commedia wiirde, wenn lateinisch abgefasst, kunstvoller und 

erhabener geworden sein, denn mehr Kunst und Wiirde besitze 

das Latein, als die italienische Muttersprache (D. C. I, 85). 

Dass dies aber eben nur Affectation, nicht wirkliche Ueber- 

zeugung war, hat er am besten dadurch bewiesen, dass er 

selbst, mit der kaum nennenswerthen Ausnahme der Eclogen, 

0 Boccaccio’s Sprache ist oft zum Gegenstande der Untersuchung ge- 
macht worden, namentlicli von Seiten der Commentatoren des Decatnerone, 
leider aber hat man dabei hMfig sich lediglich auf den asthetischen Stand- 
punct gestellt und sich oft auch von kleinlichen und engherzigen An- 
schauungen leiten lassen; eine wirklich wissenschaftliche, mit philologischer 
Methode gefiihrte Untersuchung fehlt noch. Ein Boccaccio - Lexikon und 
eine Boccaccio-Grammatik (und in dieser besonders wieder die Syntax) 
wiirden unschatzbare Beitrage zu einer noch zu schreibenden Geschichte 
der italienischen Sprache sein. — Ein bei aller Kiirze doch sehr gut be- 
griindetes und umsichtiges Urtheil iiber Boccaccio’s Sprache hat neuer- 
dings Bozzo abgegeben in der Vorrede zu seiner oben genannten Deca¬ 
merone-Ausgabe (Palermo, 1876. 2 voll). 
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eben nur in italienischer Sprache gedichtet hat; auch inahnt 

er einmal sehr nachdrucklich (D. C. I, 228), es durfe Niemaiid 

freiwillig seine Muttersprache aufgeben, es sei denn, dass die 
Noth ihn dazu zwinge. 

Seine Ansicht iiber die Zustande der italienischen Litte- 

ratur hat Boccaccio in sehr beachtenswerther Weise in seiner 

Epistel an Jacopo Pizzinghe (p. 194 ff. b. Corazz.) ausge- 

spi ochen, AVii ersehen aus diesem Briefe, dass er die vor 

Dante liegende italienische Poesie wenig achtete und sie 

eigentlich nur eines historischen Interesses fUr werth liielt, 

dass ihm Dante als der eigentliche Begriinder der Litteratui- 

gait und dass er unmittelbar nach oder vielmehr neben diesem 

Petrarca den hervorragendsten Ehrenplatz auf dem jungen 

italienischen Parnasse anwies. Und dies ist ja ein Urtheil 

welches als berechtigt und als von der Nachwelt bestatigt an- 
gesehen werden darf^). 

Unter alien italienischen Dichtern verehrte er, und zwar 
von Eindheit an, Dante am hochsten, und dieser Verehrung 

hat er nicht bloss wiederholt durch begeisterte Lobpreisungen 
Ausdruck gegeben (z. B. G. D. XV, 6, A. V. V, 74 ff. und 

VI, init.) sondern er hat sie auch durch Werke bethatigt: er 

hat ja als erster des erhabenen Sangers Leben beschrieben 

und zuerst in einem umfangreichen Commentar werthvollstes 

Material zur Erklarung der gottlichen Komodie oder doch 

eines bedeutenden Theiles derselben zusammengetragen. Boc¬ 

caccio ist geradezu der Begriinder der Dante - Studien zu 
nennen, und noch heute ist, was er in dieser Beziehung ge- 

leistet, keineswegs durchweg veraltet. Am besten aber, will 

es uns scheinen, hat Boccaccio seine Dante-Verehrung dadurch 

bewiesen, dass er auch Petrarca fur dieselbe zu gewinnen 

versuchte, denn er musste sich sagen, dass ein solcher Ver- 

such, wenn auch in noch so schonender Weise unternommen, 

9 Unter den altitalienischen Dichtern nennt Boccaccio in der Ep. ad 
Pizz. auch Prospero, Pamfilo und Arrighetto. Diese aber haben (wenn 
Prosper mit Prosper von Aquitanien identificirt werden dar^ sammtlich 
nur lateinisch gedichtet, vgl. Hortis, Studi p. 483 f. 

29* 
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ihm leicht die Freundschaft des auf den eigenen Diehterlor- 

beer stolzen, ilberaus reizbaren Mannes kosten konne (vgl. 

Bd. I, p. 499 ff.). — Dev eigenen dichterischen Thatigkeit 

Boccaccio’s diirfte die Vorliebe fiir Dante nicht unbedingt 

forderlich gewesen sein, indem sie zu einer Nachahmung des 

Meisters reizte, fiir welche des Jiingers Kraft bei weitem nicht 

genugte, denn schwerer noch, als dem Hercules die Keule, ist 

dem Dichter der Divina Commedia die geniale Eigenartigkeit des 

poetiscben Ausdrucks zu entwinden (vgl. Hortis, Studi p. 490 ff.). 

Nachst Dante verebrte und liebte Boccaccio von Jugend 

an („ab ineunte iuventute“ C. V. J. VIII, praef) Petrarca am 
hochsten, und an zahllosen Stellen hat er ihn und seine Werke 

in geradezu schwarmerischer Weise gepriesen (z. B. G. D. VI, 

53, XIV, 10, 19, XV, 6, Epist. ad Jacop. Pizz. p. 195 b. 

Corazz. u. v. a.). Wir aber baben iiber jdas Verhaltniss der 
beiden Dichter zu einander bereits zu wiederholten Malen so 

ausfuhrlich gehandelt, dass wir weiterer Bemerkungen iiber 

dasselbe uns fiir iiberhoben erachten dlirfen. 
Von andern italienischen Dichtern und Schriftstellern er- 

wahnt Boccaccio die folgenden : 
Brunette Latino, kurze Notiz uber dessen Leben und 

Schriften (D. C. II, 406), welche beweist, dass Boccaccio iiber 

dieselben nur oberflachliche Kenntnisse besass und sich wenig 

fiir sie interessirt hat; von grosser Kritiklosigkeit zeugt, was 

er iiber die Ursache der Verbannung Brunette’s aus Florenz 

berichtet (vgl. Thor Sundby, Brunette Latinos Levnet og 

Skrifter [Kopenhagen 1869], p. 13). — Guido Cavalcanti 

einige Angaben iiber ihn D. C. II, 230; er wird „ottimo loico, 

buon filosofo e buon dicitore in rima“ genannt, es wird ihm 
aber vorgeworfen, dass er die Philosophie hoher, als die Poesie 

geschatzt und deshalb Virgil und die andern Dichter verachtet 

habe. — Francesco di Barberino, Boccaccio riihmt die 
Tiichtigkeit seines Characters und bemerkt, dass Francesco, 

obwol mit dem kanonischen Rechte besser, als mit der Poesie 

Beigefiigt mag allenfalls noch. werden, obwol er lateinisch geschrieben 

hat, Pietro delle Vigne, citirt D. C. 11, 334. 
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vertraut, doeh einige sehr geschatzte Dichtungen in italienischer 

Sprache verfasst habe. G. D. XV, 6. — Alberto Mussato, 

dessen Tragodie „Ecelinus“ wird citirt D. C. II, 299. — Gio¬ 

vanni Villani, wird im Dante-Commentar wiederholt citirt 

(11, 12, 299, 357). — Zanobi da Strada, iiber diesen 

urtheilte Boccaccio wenig gunstig, warf ihm vor, nichts Bedeii- 

tendes geleistet zu haben und der ihm durch Kaiser Karls IV. 

Gunst zu Theil gewordenen Dichterkrbnung nicht wUrdig ge- 

wesen zu sein, namentlich aber tadelte er es, dass Zanobi aus 

Geldgier das Amt eines papstlichen Secretars angenommen 

und dadurch dem Dienste der Musen entsagt habe (Epist. ad 

Jacop. Pizz. p. 195 f. b. Corazz.). — [Ueber Boccaccio’s Be- 

ziehungen zu Andalo, Paulus von Perugia und dem Geometer 

Paulus haben wir bereits frilher gesprochen] 

Man sieht leicht, besonders innig sind — wenn wir von dem 

Verbaltniss zu Dante und Petrarca absehen — Boccaccio’s 
Beziehungen zur italienischen Litteratur seiner Zeit und der 

dieser vorhergehenden Periode nicht eben gewesen, ja fast 

kann es scheinen, als habe er dieselbe, namentlich die Prosa- 

litteratur, absichtlich ignorirt, weil er sie genauerer Kenntniss- 

nahme nicht fUr werth hielt, eine Ansicht, die freilich fur 

unberechtigt und humanistisch einseitig erklart werden musste. 

Namentlich muss es auffallen, dass Boccaccio (und es gilt dies, 

nebenbei bemerkt, auch von Petrarca) Brunetto Latino so 

wenig beachtet hat, den er doch mit Fug und Recht als seinen 

Vorganger in den humanistischen Bestrebungen und in dem 

Versuche der Popularisiriing der Alterthumswissenschaft hatte 

betrachten konnen. Wie dem aber auch sein mag, man ge- 

winnt aus der erbrterten Thatsache jedenfalls die Ueber- 

zeugung, dass Boccaccio als Dichter und m Sonderheit als der 

Prosadarstellung sich bedienender Dichter — denn, wo er der 

metrisch gebundenen Form der Rede sich bedient hat, ist An- 

lehnung an Dante und zuweilen auch an Petrarca unverkenn- 

1) Erwahnt mag hier noch werden, dass Boccaccio mit dem Dichter 
Antonio Pucci ein Sonett gewechselt (Son. 101) und dass er mit Coluccio 
Salutati in freundschaftlichen Beziehungen gestanden hat. 
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bar — lediglich durch sich selbst sich gebildet und kein frem- 

des Vorbild nachgeahmt hat, dass ihm also der Ruhm der 

Originalitat zuzuerkennen ist.- 

Der gelehrten Schriftstellerei wandte sich Boccaccio, soviel 

wir wissen, erst in seinen spateren Lebensjahren zu, als theils 

religiose und sonstige Bedenken theils vielleicht auch eine 

nach so fruchtbarer Productivitat sehr begreifiiche Ermattung 

seiner Phantasie ihn der Dichtkunst zwar durchaus nicht vollig, 

aber doch in einem gewissen Grade entfremdet hatten. An- 

fangs mag er auch fur seine gelehrte schriftstellerische Thatig- 

keit sich hohe Ziele gesetzt und durch grosse philosophische 

und naturwissenschaftliche Werke Ruhm erwerben zu kbnnen 

geglaubt haben. Indessen bald erkannte er, wie er selbst (C. V. J. 

VI praef.) berichtet, dass seine Begabung derartigen Aufgaben 

nicht gewachsen sei, und in dieser Erkenntniss wMte er 

sich einen bescheidenen Kreis der gelehrten Thatigkeit, die 
Abfassung praktisch brauchbarer Handbiicher der alten Mytho- 

logie, Geographie und Geschichte — denn als solche Hand- 

biicher diirfen wir seine lateinischen Schriften kurz und tref- 
fend bezeichnen; in seinen letzten Lebensjahren trat hierzu 

noch, veranlasst durch die Berufung zur Dante - Professur, die 
freilich unvollendet gebliebene Ausarbeitung eines Commen- 

tars zur Divina Commedia, zu welchem die friiher geschriebene 
Biographie Dante’s eine einleitende Vorarbeit gewesen war. 

Ueber den Werth und die Bedeutung der gelehrten lateinischen 

Schriften Boccaccio’s haben wir bereits im vorigen Capitel ein- 

gehender gehandelt, es erubrigt demnach nur, dem bereits 
Gesagten eine Bemerkung iiber die Form hinzuzuftigen. Die 

kunstlerische Sicherheit und Meisterschaft, durch welche Boc¬ 

caccio’s italienische Prosa so ausgezeichnet ist, mangelt seinem 
lateinischen Style ganzlich. Zwar ist sein Latein im Vergleich 

zu demjenigen, welches die meisten seiner Zeitgenossen schrie- 

ben, immer noch leidlich correct und selbst elegant zu nennen, 

aber wenn man es nur an und fur sich betrachtet und be- 

urtheilt, so kann man es in keiner Weise riihmen, muss es 

vielmehr als eine hochst unbeholfene, jeder Gewandtheit und 
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jeder Lebendigkeit baare Sprachform bezeichnen, welche un- 

gemein absticht von der freilich keineswegs classischen, abei’ dock 

zierlichen, fliessenden, lebendigen und durch individuales Colo- 

rit sich auszeichnenden Latinitat Petrarca’s. Man merkt eben 

deutlich, dass Boccaccio in Folge seiner luckenhaften Schul- 

bildung sich nie die voile Herrschaft liber das lateinische 

Idiom erworben hat und dass es filr ihn immer eine fremde, 

schwer und unbequem zu handhabende Sprache geblieben ist. 

Was von Boccaccio’s lateinischer Prosa gilt, gilt natilrlich in 

noch hoherem Grade von der Form seiner lateinischen Dich- 

tungen, deren er iibrigens, man muss geradezu sagen zum 

Vortheil seines Nachruhmes und wol im Bewusstsein seines 

Unvermbgens, nur wenige verfasst oder dock allein der Er- 

haltung fur werth erachtet hat: es sind dies die sechzehn 

Eclogen und einige kleinere Gedichte. In diesen Dichtungen 

zeigt Boccaccio sich als sclavischer Nachahmer Petrarca’s, 

ohne doch denselben anders, als in der allegorischen Dunkelheit 

des Ausdruckes, erreichen zu konnen. — 

In folgender Tabelle geben wir eine Uebersicht liber 

die gesammten Werke Boccaccio’s, indem wir dieselben natur- 

gemass einerseits in Dichtungen und gelehrte Werke und 

andrerseits nach der Sprache, in welcher sie verfasst sind, in 

italienische und lateinische Dichtungen, bezw. Werke ein- 

theilen; hierzu treten als eine dritte Abtheilung die Briefe. 

A. Dichtungen. 
I. Dichtungen in italienischer Sprache. 

1. Dichtungen in Prosaform. 

a. Filocopo, Roman. 

b. Fiammetta, Roman. 

c. Corbaccio, Satire. 
♦ 

d. Urbano, Novelle. 
2. Dichtungen in Prosaform mit eingelegten ly- 

rischen Gedichten. 

a. Ameto, Novellencyclus mit Rahmenerzahlung in 

Idyllenform. 

b. Decamerone, Novellencyclus mit Rahmenerzahlung. 
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b. 
c. 

d. 

e. 

f. 

g. 
h. 

1. 
k. 

l. 

romantische Epopoen 
epische 

Diehtungen. 

3. Diehtungen in metrischer Form, 

a. Amorosa Visione, allegorische Dichtung 
Teseide 

Filostrato 

Ninfale Fiesolano, pastorale Dichtung 

110 Sonette ^ 

lyrische Diehtungen. 

(Hierzu gehoren auch die in den 

Ameto und in den Decamerone ein- 

gelegten lyrischen Gedichte). 

6 Canzonen 

4 Madrigale 

2 Ballaten 

1 Sestine 

1 Capitolo 

Poetische Inhaltsangaben zu den drei Haupttheilen 
der Divina Commedia.# 

II. Diehtungen in iateiniseher Spraehe. 
• 1. Sechszehn Eclogen. 

2. Das Gedicht, mit welchem Boccaccio die Uebersendung 

eines Exemplars der Divina Commedia an Petrarca be- 
gleitete (b. Corazz. p. 53 f.). 

3. Das Gedicht auf Petrarca’s ,Africa‘ (b. Corazz. p. 243 ff.). 

4. Epigrammatisches Gedicht von 21 Hexametern, abge- 
druckt b. Hortis, Studi p. 350 f. 

5. Gedicht an Cecco da Mileto (41 Hex.), b. Hortis, St. p. 351 f. 
6. und 7. Verba puellae sepultae ad transeuntem und Verba 

transeuntis ad puellam sepultam (48 und 78 Verse — 
Distichen ?) b. Hortis, Studi p. 353 — 356. 

B. Gelehrte Werke. 

I. Gelehrte Werke in Iateiniseher Spraehe. 

1. Die funfzehn Bucher der Gottergenealogien, mytholo- 
gisches Compendium. 

2. Das Buch iiber die Berge, Waldgebirge, Quellen etc., 

Handbuch der alten Geographie (genauer: Handbuch der 
physischen Geographie des antiken orbis terrarum). 

3. Die neun BUcher uber die Schicksale Ihistorische Werke 
der beruhmten Manner > (Anekdoten- 

4. Das Buch tiber die beruhmten Frauen J sammlungen). 
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[Die lateinischen Titel vorgenannter Werke sind: 

1. Genealogiae deorum gentilium libri XV i). 

2. De montibus, silvis, fontibus, lacubus, fluminibus, stagnis 
seu paludibus, de nominibus maris liber. 

3. De casibus virorum illustrium libri IX. 

4. De Claris mulieribus liber]. 

II. Grelelirte lYerke in italienischer Sprache. 
1. Die Biographie Petrarca’s. 

2. Die Biographie Dante’s. 

3. Der Commentar zu Dante’s Divina Cominedia, Inferno, 
canto I — XVII v. 17. 

C. Die Briefe. 
# 

1. Sechszehn^) lateinische Briefe (no. Ill, IV, V, VI, VIL 

IX —XVIII inclus. und XXIII des oben p. 45 ff. ge- 
gebenen Verzeichnisses). 

2. Sieben italienische Briefe (no. I, II, VIII, XIX — XXII 

inclus. des oben p. 45 ff. gegebenen Verzeichnisses). 

[Von den italienischen Briefen sind der an Pino de’ 

Kossi sowie der an Fr. Nelli gerichtete nur der ausseren 

Form nach Briefe, in Bezug auf ihren Inhalt dagegen 

der erstere ein moralphilosophischer Tractat und der 

letztere eine Satire, vgl. oben S. 208 ff. und S. 279 ff.; 

auch sind diese beiden Briefe vielleicht ursprunglich 

in lateinischer Sprache abgefasst gewesen.] 

Ausser den hier aufgezahlten, unzweifelhaft achten s) Schrif- 

ten sind Boccaccio noch folgende Werke beigelegt worden: 

1. Eine Liviusiibersetzung, sei es, wie Secco Polentone (Spec, 

hist. litt. Flor. ed. Mehus, p. XXXIX) angibt, sammtlicher 

0 In der Epist. ad Petr, de Monteforti p. 350 b. Corazz, nennt Boc¬ 
caccio dies Werk ,opus de genealogiis deorum‘, und deshalb haben wir 
es immer als ,Gottergenealogien‘ bezeichnet. 

2) Oben S. 49 steht in Folge eines unangenehmen Druckfehlers 

fiinfzehn. 
Die Aechtheit der italienischen Epistel an Fr. Nelli und diejenige 

des Urbano sind allerdings angezweifelt worden, aber, wie wir glauben, mit 
Unrecht; uber die Epistel vgl. oben S. 38 ff., uber den Urbano zu sprechen, 
wird sich spater Gelegenheit finden. 
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drei (1.3. und 4.) zu Boccaccio’s Zeit bekannten Dekaden, sei es, 

was giaubhafter, einer einzelnen Dekade, wobei dann wieder be- 

sonders die dritte und die vierte in Frage kommen konnten. Die 

Frage, ob in der That eine der aus dem 14. Jahrhundert hand- 

schriftlich uberlieferten italienischen Liviusiibersetzungen auf 

Boccaccio zuriickzuftihren sei, ist eine noch nicht endgiiltig ent- 
schiedene, indessen hat es nach Hortis’ Annahme , der wir 

nur beipflichten konnen, grosse Wahrscheinlichkeit fur sich, 

dass die von Pizzorno als ‘ Boccaccio’s Werk betrachtete 
« 

Uebersetzung der vierten Dekade wirklich von Boccaccio ver- 

fasst ist. Im Jahre 1875 gab der Graf C. B. di Vesme in der 

bekannten bologneser ,Scelta di Curiosita letterarie inedite o 

rare etc.‘ eine Uebersetzung der vier ersten Bticher der drit- 

ten Dekade heraus, die er fur Boccaccio’s Werk hielt, ohne 
indessen diese Annahme durch irgend welchen positiven Be- 

weis zu erharten. Der Styl dieser Uebersetzung ist schlichter 

und kunstloser, als derjenige in Boccaccio’s unzweifelhaft achten 

Prosawerken, und dies erregt Verdacht gegen die Aechtheit. 

Der Umstand hingegen, dass die Uebersetzung mehrere Miss- 

verstandnisse und offenbare Fehler aufweist, durfte nicht so 

unbedingt, wie Landau (a* a. 0. p. 257) will, als ein Beweis 

der Unachtheit zu betrachten sein, da Boccaccio’s Kenntniss 

des Lateins wol keine so sichere war, um ihn vor jedem Irr- 
thum zu schiitzen, und da tiberdies mancher Fehler durch die 

moglicherweise schlechte Beschaffenheit des Originaltextes, wel- 
cher als Vorlage diente, veranlasst worden sein kann. — 

2. Compendium historiae romanae (Ausg. Koln 1582), eine vollig 
werthlose Compilation, die ganz entschieden nicht von Boc¬ 

caccio verfasst worden sein kann (vgl. Landau a. a. 0. p. 256). — 

Cenni di G. B. intorno a Tito Livio (Trieste, 1877), p. 22 und 
p. 67 ff., vgl. Studi, p. 421 ff. 

2) Le Deche di T. Livio, volgarizzamento del buon secolo (Savona 
1842), vol. V: La quarta Deca di Tito Livio volgarizzata da Giovanni Boc¬ 
caccio. Das Biichlein von Gianantonio Arri: Di un volgarizzamento della 
quarta deca di T. Livio giudicato di Gio. Boccaccio (Torino, 1832) war uns 
leider nicht zuganglich; es ist eben, wie Hortis bemerkt, „un libricciuolo 
rarissimo, del quale mancano anche le maggiori biblioteche“. 
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3. La Passione del N. S. Gesu Cristo, Gedicht in 282 acht- 

zeiligen Stanzen ttber die Leidensgeschichte des Heilands (her- 

ausgegeben von L. Razzolini in der ,Scelta di Curiosita lette- 

rarie ete.‘ disp. CLXII, Bologna 1878). Irgend welcher posi¬ 

tive Beweis fiir die Aechtheit der, an sich ilbrigens ganz be- 

achtenswerthen'und gar nicht ungefalligen, Dichtung ist bis 

jetzt nicht erbracht worden. Der Styl und die ganze Anlage 

des Werkes haben auf uns den Eindruck gemacht, als konne 

dasselbe nicht von Boccaccio verfasst sein; auch das Thema 

des Gedichtes selbst scheint uns ein solches zu sein, welches 

der Dichter des Decamerone wol selbst nach seiner Bekehrung 

kaum zu behandeln gewagt haben wUrde. Andere haben 

allerdings anders geurtheilt, so namentlich Perticari (Giornale 

arcadico, Gennajo 1819). Aeltere Ausgaben sowie einzelne 

Handschriften der Dichtung nennen Niccolo Cicerchia von 

Siena als ihren Verfasser und geben 1374 als Abfassungsjahr 

an (vgl. R. Fornaciari, il poemetto italiano popolare ital. del 

sec. XIV e Antonio Pucci in der Nuova Antologia 1876, vol. I, 

p. 8 if.). — 4. I’Ave Maria, ein an die heilige Jungfrau ge- 

richtetes Bussgedicht von 51 Terzinenstrophen = 154 Versen 

(herausgegeben von Fr. Zambrini. Imola 1874). Es ist schwer 

iiber die Aechtheit oder Unachtheit dieser Dichtung ein be- 

stimmtes Urtheil zu fallen. Denn einerseits ist es recht wohl 

glaublich, dass der fromm gewordene Boccaccio, der die heilige 

Jungfrau ja auch in mehreren Sonetten (94 und 95) verherr- 

licht hat, eine derartige Dichtung verfasst habe, andrerseits 

aber ist (zum Theil allerdings wol in Folge der schlechten 

Ueberlieferung) der sprachliche Ausdruck in dem kleinen Ge- 

dichte stellenweise so iiberaus unbeholfen und dunkel, dass es 

recht schwer fallt, an Boccaccio’s Verfasserschaft zu glauben. 

Vielleicht konnte man meinen, Boccaccio habe allerdings, und 

zwar in seiner letzten Lebenszeit, die Dichtung geschrieben, 

sei aber, vielleicht durch den Tod, verhindert worden, ihr die 

letzte Feilung und GlMtung zu Theil werden zu lassen. — 

5. La Caccia di Diana, ein allegorisches Gedicht von 18 Ge- 

sangen, jeder Gesang zahlt 19 Terzinenstrophen = 58 Verse, 
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nur der dritte ist urn eine Strophe langer, das ganze 

Werk umfasst demnach 1047 Verse (herausgegeben von Mou- 

tier. Firenze 1832). Das Gedicht ist eine wunderliche Alle- 

gorie. Unter der Form der Schilderung einer Jagd, welche 

achtundfunfzig neapolitanisehe Damen unter Diana’s Leitung 

veranstalten, werden die Herzensgeschiehten dieser Damen er- 

zahlt, aber freilich in so dunkler Weise, dass die Dichtung 
gewiss auch sehon zur Zeit ihrer Entstehung nur den mit alien 

Mysterien der neapolitaner Hautevolee Vertrauten verstandlich 

war und vermuthlich eben auch nur diesen verstandlich sein 

sollte. Im Einzelnen finden sich manche Schonheiten, die von 

wirklich poetischer Begabung des Verfassers zeugen. Der Styl 

erinnert unleugbar an denjenigen der Amorosa Visione, auch 

an den Ameto und an das Ninfale Fiesolano wird man hin 

und wieder erinnert. Unmoglich scheint es uns gar nicht, 
dass Boccaccio, als er in seinen Jugendjahren inmitten des nea¬ 

politaner Gesellschaftslebens stand, die Dichtung verfasst habe. 

Dagegen spricht freilich der Umstand, dass keine der Handschrif- 

ten, welche das Gedicht tiberliefern, Boccaccio’s Namen nennt; 

dies wiirde sich indessen vielleicht daraus erklaren lassen, dass 

Boccaccio Griinde gehabt haben konnte, seine Autorschaft ge- 

rade in Bezug auf dieses Gedicht verbergen zu wollen und 

dass in Folge dessen die umlaufenden Abschriften anonym 
blieben. Bedenklicher ist, dass der Verfasser den Namen seiner 

Geliebten, welche er im Schlussgesange verherrlicht, ver- 

schweigt, denn Boccaccio hat, soviel wir wissen, nie sich ge- 

scheut, Fiammetta’s Namen in seine Dichtungen einzuflechten, 

indessen wer wollte behaupten, dass er sich nicht doch einmal 

das Schweigen zur Pflicht gemacht haben konnte, urn seiner 

Anonymitat grossere Undurchdringlichkeit zu geben? Alles in 

Allem genommen sind wir geneigt, an Boccaccio^s Verfasser- 

schaft zu glauben Oder doch mindestens die Frage fur noch 

weiter discutirbar zu erklaren. Jedenfalls ist die Dichtung nach 

Form und Inhalt beachtenswerth, und wir werden sie an einem 

andern Orte eingehender besprechen. — 6. Chiose sopra Dante, 

ein (wenigstens zum Theil) im Januar des Jahres 1375 ge- 
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schriebener, ziemlich werthloser Dante-Commentar (heraus- 

gegeben von Lord Vernon, Florenz 1846), welcher nachweislich 

nicht von Boccaccio verfasst worden sein kann (vgl. C. Hegel, 

Ueber den historischen Werth der alteren Dante-Commentare etc. 

[Leipzig, 1878], p.35—40). — 7. Der ,Zibaldone‘, vgl. obenS. 15 ff. 

— 8. Die fiinf lateinischen Episteln des Miscellancodex der 

florentiner Laurenziana (Pint. XXIX, 8), vgl. oben S. 27 tf. 

[Hortis, Studi p. 258 ff. und 328 ft*, vertheidigt die Aechtheit 

der Epp. und des Zib.]. Noch andere WerkeO, zumal italie- 

nische Dichtungen, und zwar zum Theil solche, deren Entste- 

hung sicherlich in das ausgehende 15. Oder selbst in das 16. Jahr- 

hundert fallt, sind Boccaccio zugeschrieben worden, indessen 

ist die Unachtheit derselben eine so offenkundige, dass wir 

uns ihrer Besprechung fUr iiberhoben erachten diirfen.- 
Wir beschliessen hiermit die allgemeinen Bemerkungen 

ilber Boccaccio’s dichterische und schiiftstellerische Thatigkeit 

und wenden uns der Betrachtung seiner einzelnen Werke zu. 

Diese Betrachtung wird freilich, schon aus ausseren Griinden, 

eine sehr ungleichmassige sein mussen. Am eingehendsten 

werden wir uns mit denjenigen Dichtungen zu beschaftigen 

haben, welche verbaltnissmassig schwer lesbar und in Folge 

dessen weniger allgemein bekannt sind. Bei Dichtungen da- 

gegen, welche durch ihre Darstellung leicht zuganglich sind und 

deren Inhalt demnach mehr Oder weniger als bekannt voraus- 

Namlich: 1. Ruffianella, obscone Dichtung von 55 vierzeiligen Stro- 

phen (zuletzt herausgegeben unter dem Titel: „La Storia del Calonacbo da 

Siena, ovvera la Ruffianella attribuita a Giovanni Boccaccio. Copiata da 

un cod. del sec. XV.“ Londra 1863, nur in 64 Exemplaren abgezogen). 

2. Dialogo d’Amore, eine kurze, urspriinglicb (angeblich wenigstens) latei- 

niscb geschriebene, aber nur in italienischer Uebersetzung des Angelo 

Ambrosi existirende Ars amandi. 3. Eine italieniscbe Uebersetzung der 

Ars amandi Ovid’s, handschriftlich in der Escurialbibliothek (vgl. Ebert im 

Jahrbuche fur romanische und englische Litteratur, Bd. IV, p. 50). 4. Geta 

e Birria, versificirte Novelle (von 286 acbtzeiligen Stanzen), welcbe die 

Amphitryon-Fabel behandelt. - Vgl. fiber diese ganze apokryphe Littera¬ 

tur die bfindigen Angaben und treffenden Bemerkungen von Landau, a. a. 

0. p. 247 f., 255, 257 f. — Ueber Geta e Birria hat genauer gehandelt 

Hortis, Studi p. 390 ff. 
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gesetzt werden darf, werden wir uns mit einigen Bemerkungen 

iiber ihre litterarhistorische Bedeutung begntigen. Ganz be- 

sondere Beschrankung aber werden wir uns in Bezug auf den 

Decamerone auferlegen, einerseits in Rttcksieht darauf, dass 

uber denselben bereits so Vieles und so Treffliches geschrieben 

worden ist, andrerseits in Erwagung dessen, dass wir einen 

Theil der bier in Betracht kommenden Fragen in einem spateren 

Bande dieses Werkes gelegentlich einer Darstellung der italie- 

nischen Novellistik des Trecento eingehender zu behandeln 

gedenken. Was die lateinischen Werke Boccaccio’s anlangt, 

so sind wir einer ausfuhrlicheren Besprechung derselben iiber- 

hoben, denn iiber ihre Bedeutung fur die Entwickelung des 

Humanismus und der Renaissancecultur haben wir bereits 
frtiher (S. 412 ff.) gehandelt, und alle einschlagigen Einzel- 

fragen sind von Hortis bereits in einer eben so griindlichen 
wie sachkundigen Weise untersucht worden. 

In der Besprechung der einzelnen Werke folgen wir, so- 
weit dies moglich ist, dem chronologischen Principe. 

Als selbstverstandlich darf es gelten, dass wir der Be¬ 

sprechung der italienischen Dichtungen die Gesammtausgabe 

Moutier’s zu Grunde legen. Eine Gesammtausgabe der lateini¬ 

schen Werke fehlt bekanntlich, und wir sehen uns demnach 

auf die Benutzung der vorhandenen Einzelausgaben beschrankt, 

von denen wir vorzugsweise die folgenden gebraucht haben: fur 

die Gottergenealogien die venetianische Ausgabe vom Jahre 
1511, die baseler Ausgabe vom Jahre 1532 (Hervagius) und 

die italienische Uebersetzung von Betussi (Venedig 1547); fur 

das Buch de montibus etc. die venetianische Ausgabe vom Jahre 

1473 und die baseler vom Jahre 1532; fiir das, Buch de casi- 

bus etc. die pariser bei Jehan Petit erschienene Ausgabe (ohne 

Jahresangabe); fiir das Buch de Claris mulieribus die im Jahre 

1487 zu Loewen bei Aegidius van der Heerstraten gedruckte 

Ausgabe. — Fur den Dante-Commentar endlich benutzten wir 
die Ausgabe von Milanesi (Florenz 1863. 2 voll.). 
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Der Pilocopo *). 

Ais der jugendliche Boccaccio wenige Tage, nachdem er 

in der Lorenzokirche zu Neapel Fiammetta zum ersten Male 

erblickt hatte, mit der Geliebten abermals in der Kirche eines 

unweit der Stadt gelegenen Nonnenklosters zusammentraf und 

dort Gelegenheit fand mit ihr zu sprechen, erhielt er von der 

schbnen Frau den gewiss nicht unwillkommenen Auftrag, die 

Schicksale des sagenliaften Liebespaares Florio und Bianco- 

fiore in einem kleinen Buche in italienischer Sprache zu er- 

zalilen^). Dieses Auftrages entledigte er sich, indem er den 

Filocopo schrieb, der also, falls wir Recht batten, den fiir 

Boccaccio so bedeutungsvoll gewordenen Ostersonnabend in das 

Jahr 1338 anzusetzen, jedenfalls noch in diesem Jahre be- 

gonnen und vermuthlich, da das Werk einen sehr einlieitlichen 

Character tragt, ohne dass langere Unterbrechungen eingetre- 

ten waren, ausgearbeitet worden ist. Freilich mehrere Jahre 

nahm die Arbeit doch in Anspruch^), und als Boccaccio sie 

Filocopo ist nach der im Roman (I, p. 354) selbst gegebenen Erkla- 
rung die dem Sinne nach einzig richtigen Namensform. Indessen bieten 
die Mtesten Ausgaben (vgl. Zambrini im Propugnatore VIII, p. 465 ff.) zum Theil 
auch die Handschriften so consequent die Form Filocolo dar, dass dieselbe 
doch vielleicht fiir die authentische zu halten ist. Vgl. hieriiber die treffliche 
Auseinandersetzung von A. Gaspary in Groeber’s Zeitschr. f. rom. Phil. Ill, 395 f. 

Filocopo I, p. 6 f. Fiammetta begriindete ihren Auftrag damit, dass 
des Liebespaares Ruhm noch von keinem (italienischen) Dichter verherr- 
licht worden sei: „a non essere con debita ricordanza la loro fama esaltata 
da’ versi di alcun poeta, ma lasciata solamente ne’ fabulosi parlari degl’ 

ignorant! 
Filocopo II, p. 376: piccolo mio libretto, a me piii anni stato 

graziosa fatica. 
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vollendete, weilte er, so scheint es wenigstens, fern von Neapel 

und von der Geliebten zu Florenz oder Certaldo in dem ver- 

hassten Hause des ungeliebten Vaters. Statt des kleinen 

Buches aber, das die Geliebte bestellt, hatte er mit der Bed- 

seligkeit jugendlicher Autoren ein umfangreiches Werk ge- 

schrieben, welches in der Moutier’schen Ausgabe zwei ansehn- 
liche Bande von 355, bezw. 378 Seiten fullt. 

Wenn wir von der Einleitung absehen, welche die Ent- 

stehungsgeschichte des Werkes erzahlt, ist der Inhalt unseres 

Romanes — denn fiiglicher noch als Roman, denn als Novelle, 

lasst die Dichtung sich bezeichnen — in Ktirze folgender: 

Nach dem Siindenfalle der Engel erschafft Juppiter (= 

Gott) zum Ersatze fur die gefallenen Engel die Menschen. 

Pluto (= der Satan), die Neugeschaffenen um die Gliickselig- 

keit des Paradieses beneidend, verlockt dieselben zur Siinde. 

Nach langer Zeit sendet Gott, der Menschen sich erbarmend, 

seinen Sohn zur Erde nieder, um die Erlbsung zu vollziehen. 

Christus triumphirt sowol auf der Erde wie in der Hdlle uber 

den Fiirsten der Siinde. Rasch verbreitet sich nun der Christen- 

glaube liber den Erdkreis, und bis Hesperien hin wird er von 
dem Apostel Sanct Jacobus getragen. Der Glaubensbote findet 

in dem fernen Westlande nach segensreichem Wirken den 
Martyrtod, und es wird seinem Andenken ein Tempel errichtet, 

der bald das Ziel zahlreicher Wallfahrten wird. Audi Rom 

nimmt das Christenthum an und wird des obersten Priesters 

Sitz. Zu dieser Zeit — eine nahere Bestimmung wird nicht 

gegeben — lebt in Rom ein frommes Ehepaar, Q. Lalius Afri- 

canus, ein sehr beguterter Mann und ein Nachkomme des be- 

riihmten Freundes des grossen Scipio, und Julia Topatia, welche 

ihr Geschlecht von Julius Casar ableitet. Zu ihrem Leidwesen 

ist nach fiinfjahriger Dauer ihre Ehe noch kinderlos geblieben. 

Lalius fleht deshalb den heiligen Jacobus an, ihm ein Kind 

schenken zu wollen, und gelobt, wenn seine Bitte erfiillt werde, 

eine Wallfahrt nach San Jago zu unternehmen. Sanct Jacobus 

verheisst in einem Traume ihm Gewahrung, und in der That 

fiihlt sich Julia nach kurzer Zeit schwanger. In Folge dessen 
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beschliesst nun Lalius die gelobte Wallfahrt zur Ausfiihrung 

zu briugen. Julia bittet dringend, dass sie ihn begleiten dtirfe, 

und nach anfanglicher Weigerung willigt ihr Gatte ein. Sie 

treten, begleitet von einer grossen Anzahl von Dienern und 

Freunden, die Reise an. Pluto aber beschliesst, wie er iminer 

allem Guten feind ist, die frommen Pilger zu verderben. Er 

nimmt zu diesem Behufe die Gestalt eines Ritters an, welclier 

die zum Reiehe des Kdnigs Felice von Hesperien gehorige 

Stadt Marmorina in der Niihe der Apenninen als Statthalter 

regiert. In dieser Gestalt erscheint er dem Konige, als dieser 

' sich gerade auf einer Jagd befindet, und erzahlt ihm, dass die 

Romer heimttickisch in der Nacht Marmorina uberfallen und 

verheert batten dass er selbst nach tapferem Kampfe ent- 

flohen sei und fUhle, wie er seinen Wunden bald werde erliegen 

mtissen, und in der That stirbt er auch (scheinbar) schon nach 

wenigen Augenblicken und der Konig lasst ihn begraben. Er- 

zilrnt iiber die vermeintliche Heimtucke der Romer beschliesst 

Konig Felice gegen dieselben zu Felde zu ziehen (denn nach 

dem Berichte des vorgeblichen Ritters muss er glauben, dass 

ihr Heer im Anzuge sei), er sammelt also seine Krieger und 

bringt den Gottern Opfer dar. Am nachsten Morgen kommt 

Lalius^ Zug, nachdem er Marmorina passirt bat, in die 

Nahe des spanischen Heeres, welches auf den Hdhen, die 

den durch ein Thai fuhrenden Weg umgeben, gelagert ist. 

Die Spanier halten die bewaffneten Pilger fur die erwarteten 

Feinde und setzen sich gegen sie in Bewegung. Lalius und 

seine Genossen, dies bemerkend, berathen sich, was zu thun 

sei. Man beschliesst, im Falle eines Angriffes sich zu verthei- 

digen. Julia allein rath zur Flucht, ohne indessen ihren Gat- 

ten dazu bewegen zu konnen; sie sinkt dann, Ungliick ah- 

nend, ohnmachtig zusammen, Lalius lasst sie auf eine Wiese 

bringen und tibergibt sie der Obhut einiger Dienerinnen. Man 

trifft nun die Vorbereitungen zum Kampfe. Eine Messe wird 

Die sehr ausfiihrliche Erzahlung dieses Ueberfalles ist genau der 
Schilderung Virgils von der Zerstorung Troja’s nachgebildet. 

K or ting, Boccaccio. 30 
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gelesen. Eine Stimme; die vom Himmel hernieder tont, ver- 

kiindet, dass die Helden sterben warden — denn zuweilen 

miisse der Gerechte leiden urn eines ganzen Volkes willen —, dass 

aber ihnen der unmittelbare Zutritt in das Himmelreich sicber 

sei. Der Kampf beginnt. Ausfuhrliche Schilderung desselben, 

welche indessen nicht recht plastisch ist. Nach tapferster 

Gegenwehr and nachdem sie viele ihrer Feinde getodtet, er- 

liegen die Pilger der ungeheueren Ueberzahl, and Lalius mit 

air den Seinen fallt. Die Heiden schlagen auf der Wahlstatt 

ibr Lager auf, nachdem der Abend bereits angebrochen, konnen 

sich jedoch des Sieges nicht recht freuen, da so viele der Ihri- 

gen gefallen sind, besonders aber ist Konig Felice betriibt. 

Julia erwacht aus ihrer Ohnmacht und erfahrt, was geschehen. 

Sie bricht in verzweiflungsvolle Klagen aus, namentlich als sie 

ihres Gatten Leichnam gefunden, und bittet die Feinde, dass 

man auch ihr den Tod geben mbge, natiirlich bleibt aber ihr 
Flehen erfolglos. Der Konig, welcher ihre Klagen vernommen, 

sendet zwei Ritter nach ihr aus, denen es durch freundlichen 

Zuspruch gelingt, sie zu bewegen, in das Zelt des Kbnigs zu 

kommen. Dieser nimmt sie freundlich und giltig auf, zumal 

als er erfahren, welch’ verhangnissvoller Irrthum geschehen 

ist. Als dann der Furst mit seinem Heere in die Reichshaupt- 

stadt zuriickkehrt, wird Julia die Gesellschafterin der Kdnigin, 
welche seit ebenso langer Zeit, wie Julia selbst, schwanger 
ist. — Der Teufel begibt sich, nachdem er die Gestalt der 

Glorizia, einer Begleiterin Julia’s, angenommen, nach Rom und 

meldet dort den Tod des Lalius und falschlich auch denjenigen 

der Julia. Grosse Trauer verbreitet diese Unheilsnachricht 

unter den Rbmern. — Julia wird von der Kbnigin sehr gutig 

behandelt und , soweit moglich, getrostet. Der Konig begibt 

sich bald darauf mit seiner Gattin und mit Julia nach Marmo- 

rina; die Stadt und ihren Gouverneur unversehrt findend, er- 
kennt er, wie sehr er getauscht worden sei. In Marmorina, 

als gerade ein ritterliches Fest gefeiert wird, werden an dem- 
selben Tage die Kbnigin und Julia entbunden, erst ere von 
einem Knaben, letztere, etwas spater, von einem Madchen. 
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Julia stirbt nach der Entbindung, ihr Kind hat sie der Obhut 

der Glorizia ilbergeben, die Konigin jedoch nimmt es zu sich 

und erklart, es als ihr eigenes betrachten zu wollen. Allgemein 

wird Julia betrauert, man bestattet sie und widmet ihr eine 

lobpreisende Grabschrift. 

Der Kdnig lasst die beiden Kinder zu sich bringen und 

benennt den Knaben Florio, das Madchen Biancofiore^. Die 

Kinder werden gemeinsam erzogen und unterrichtet; ihre Lehrer 

sind der greise Ascalione und der junge, aber weise Raccheo, 

unter des letzteren Leitung lernen sie lesen und studiren ge¬ 

meinsam Ovids „heiliges Buch“ von der Liebeskunst Amor 

naht sich, auf der Venus Betrieb, in Gestalt des Konigs 

den Kindern (welche inzwischen ungefahr funfzehn Jahre alt 

geworden sind) und haucht ihnen gluhende Liebe zu einander 

ein ^). Fortan sind Florio und Biancofiore sterblich in einander 

verliebt, sie schauen sich immer zartlich an und kussen sich, 

jedoch in harmlos kindlicher Weise, und vernachlassigen 

dariiber ihre Studien. Die Lehrer, das Verliebtsein ihrer Zog- 

linge bemerkend, setzen den Konig davon in Kenntniss. Dieser 

gerath dariiber in Zorn, denn er befiirchtet, dass Florio durch 

eine nahere Verbindung mit dem als Tochter einer Sclavin ge- 

bornen Madchen sich entehren konnte. Er bespricht sich liber 

die Sache mit seiner Gemahlin. Diese rath ihm, Florio nach 

dem nahgelegenen Montorio, wo ihr Verwandter, der Herzog 

Feramonte, herrscht, zu senden, damit er dort die hoheren 

Wissenschaften, besonders die Philosophie, studiren und durch 

die Entfernung Biancofiore vergessen moge. Der Kdnig billigt 

diesen Rath und beschliesst ihn auszufuhren. Er hat zu die- 

Die Begriindung, welche Boccaccio von diesen Namen gibt, ist eine 
sehr diirftige (p. 75: tu, caro figliuolo,’ siccome primo nato, sarai da tutti 
universalmente chiamato Florio, e tu giovane pulcella, avrai nome Bian¬ 
cofiore, und vorher p. 74: convenevole cosa 6, che voi in rimembranza 
della vostra nativita, e per aumentamento delle vostre bellezze, siate da 

cosi fatto giorno nominati). 
2) Man erkennt leicht, dass Boccaccio hier die hubsche Scene Virgils, 

in welcher Amor - Ascanius die Dido mit Liebesglutrf erfullt, nachge- 

ahmt hat. 
30* 
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sem Zwecke eine weitlaufige Unterredung mit Florio, der denn 

auch seine Liebe zu Biancofiore offen eingesteht und sich lange 

gegen die Uebersiedelung nach Montorio straubt, endlich aber 

in dieselbe einwilligt, nachdem sein Vater ihm hat versprechen 

milssen, Biancofiore moglichst bald nachzusenden. Die beiden 

Liebenden fuhren hierauf ein langes Gesprach und ergehen sich 

in ebenso lamentablen wie pathetischen Klagen; endlich ent- 

schliessen sie sich zur Trennung und nehmen riihrenden Ab- 

schied von einander. Biancofiore schenkt hierbei Florio einen 

wunderbaren Ring, dessen Stein die Eigenschaft besitzt, sich 

zu truben, wenn seinem Trager ohne sein Wissen ein Ungllick 

widerfahren ist — es hatte diesen Ring einst der altere Scipio 

Africanus von einem carthagischen Ritter, den er im Kampfe 

besiegt hatte, empfangen, und er war dann durch Erbschaft in 

den Besitz der Familie des Lalius ubergegangen. Nach voll- 

zogener Trennung harmen sich Florio in Montorio und Bianco¬ 

fiore in Marmorina in Sehnsucht ab. Als der Kdnig erfahrt, 

dass Florio durch die Entfernung nicht von seiner Liebe ge- 

heilt werde," sondern in Liebesgram sich verzehre, berath er 

sich mit der Konigin abermals, was nun zu thun sei. Diese 

meint, das einzige Rettungsmittel sei, Biancofiore unter irgend 

einem Vorwande sterben zu lassen, und sie entwirft nun den 

teuflischen Plan, der dann spater auch wirklich zur Ausfuhrung 
kommt, nachdem sich zuvor der Kdnig iiber alle darauf be- 

zuglichen Einzelheiten mit dem Seneschall Massamutino (wel- 
cher Biancofiore hasst, weil sie seine Bewerbung um ihre Hand 

abgelehnt hatte) verstandigt hat. Es wird in der nachsten 

Zeit der Geburtstag des Kdnigs gefeiert. In einem prachtigen 

Saale, dessen Wande mit GemMden, Scenen aus dem thebani- 

schen Kriege u. dgl. darstellend, reich geschmuckt sind, wird 

ein grosses Festmahl veranstaltet. Biancofiore als das schdnste 

aller Hoifraulein wird gerufen, um einen kostbar zubereiteten 

Pfau, welcher aber von Massamutino heimlich vergiftet worden 

ist, aufzutragen. Als sie dies mit einer zierlichen Ansprache 
gethan, verspricht ihr der Kdnig zum Danke, sie in nachster 

Zukunft seinem edelsten Ritter zu vermahlen, und ein jeder 
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der an der Tafel sitzenden Barone gelobt, ihre Hochzeit durch 

irgend ein kostbares Geschenk oder irgend eine hervorragende 

Leistung verherrlichen zu wollen. Nachdem Biancofiore sich 

entfernt, stellt sich, indem mehrere Hunde kleine Sttickchen 

von dem Braten gefressen haben und sofort nach dem Genusse 

verendet sind, zum Schrecken aller Anwesenden heraus, dass 

der Pfau vergiftet ist. Der Seneschall und der vorschneidende 

Page wissen sich rasch von jedem etwaigen Verdachte zu rei- 

nigen, und in Folge dessen erklart der Kbnig, dass nur Bianco¬ 

fiore die Verbrecherin sein kbnne, dass sie aus diesem Grunde 

sofort verhaftet und am nachsten Tage zum Feuertode verurtheilt 

werden solle. Hierauf wird also Biancofiore in den Kerker ge- 

worfen. — Als dies geschehen, erscheint Venus dem zu Montorio 

weilenden Florio im Traume, oftenbart ihm, was in Marmorina 

vorgegangen (es wird dies Florio iibrigens auch durch den 

sich triibenden Ring verrathen) und ermahnt ihn, sich in 

der Nacht gewaifnet nach Marmorina zu begeben, um dort durch 

einen Zweikampf mit Biancofiore’s Gegnern die Unschuld der 

Geliebten darzuthun und sie zu befreien, jedoch solle er sich 

nicht zu erkennen geben; sie iiberreicht ihm fiir den bevor- 

stehenden Kampf ein von Vulkan gearbeitetes Schwert des 

Mars, mit welchem er jeden Gegner besiegen werde. Florio, 

dem Gebote der Gdttin gehorchend, begibt sich noch in der 

Nacht zu Ascalione (der ihm als Tutor nach Montorio gefolgt 

war) und fordert von ihm ein Ross und Waffen. Anfangs 

weigert sich Ascalione, dem Wunsche seines Zoglings zu will- 

fahren, als er sich jedoch iiberzeugt hat, dass Florio auf gbtt- 

liche Eingebung handele, willfahrt er ihm nicht nur, sondern 

bietet sich ihm auch zum Begleiter an und ertheilt ihm Ver¬ 

bal tungsmaassregeln fiir den in Aussicht genommenen Zwei¬ 

kampf. So reiten sie nach Marmorina; heller Mondschein, 

durch Diana's Gunst gespendet, erleuchtet ihnen den Weg. — 

Der Morgen naht. Biancofiore, in ihrem Kerker dem Tode 

entgegensehend, begriisst das dammernde Licht des Tages mit 

schmerzlichen Klagen. Die Erscheinung der Venus, welche 

ihr baldige Befreiung und eine gluckliche Zukunft verheisst, 
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spendet ihr Trost, wenngleich sie sich nicht aller Befiirch- 

tungen zu entsehlagen vermag. Als der Tag angebrochen, wird 

sie vor die Richter gefiihrt und von diesen verurtheilt, und als- 

bald setzt sich der Zug zur Richtstatte in Bewegung. — Florio 

und Ascalione waren schon vor Tagesanbruch auf dem Platze 

„la Braa“, auf welchem die Hinrichtung vollzogen werden soil, 

angelangt, und Florio ist dort, von dem nachtlichen Ritte er- 

mattet, eingeschlafen. Da weckt ihn Mars, der in Gestalt 

eines Ritters ihm erscheint, ermahnt ihn zur Wachsamkeit, 

schenkt ihm einen Bogen mit einem nie fehlenden Pfeile und 

verbleibt selbst an seiner Seite. Der traurige Zug naht seinem 

Bestimmungsorte, der Scheiterhaufen ist schon aufgerichtet, 

die schaulustige Volksmenge versammelt, und Biancofiore soil 

den Flammen iiberantwortet werden. Da treten Florio und 

seine Begleiter den Henkersknechten hindernd in den Weg, 

Florio erklart mit lauter Stimme Biancofiore fiir unschuldig 

und fordert Jeden, der anderer Meinung sei, zum Kampfe her- 

aus. Der Seneschall versucht zuerst, Florio mit Schmahungen 

und Drohungen zu vertreiben, als er aber einsieht, dass er 

seine Absicht nicht erreichen kann, entschliesst er sich zur 

Annahme der Herausforderung. In dem nun folgenden Kampfe, 

der sehr ausfiihrlich geschildert wird, wirft Florio den Sene¬ 

schall zunachst vom Rosse, sodann verwundet er ihn mit dem 

Schwerte und endlich bringt er ihm, dem schon Fliehenden, 

mit dem Pfeile eine todliche Wunde bei. Der Seneschall, 
nun ganz der Gewalt seines Besiegers anheimgegeben, wird 

von diesem gezwungen, laut zu erklaren, dass er aus Rach- 

begier Biancofiore falschlich angeklagt habe, um sie zu ver- 

derben; die Betheiligung des Konigs indessen am Mordplane 

verschweigt er als treuer Vasall. Darauf wird er in das fiir 

Biancofiore bestimmt gewesene Feuer geworfen. Biancofiore 

aber wird von Florio in die Konigsburg zuriickgeleitet und dort 
von dem Herrscherpaare freundlich und mit den besten Zu- 

sicherungen fur die Zukunft aufgenommen. Florio, der sich 

weder der Geliebten noch seinen Aeltern zu erkennen gege- 

ben, sondern nur fiir einen Freund Florio’s ausgegeben hat. 
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wird von dem Konige und dessen Gemahlin zu langerem Ver- 

bleiben aufgefordert, lehnt dies aber ab und reitet mit Asca- 

lione (denn Mars hatte ihn bereits nach Beendigung des 

Kampfes verlassen) nach Montorio zurUck. Dort angelangt, 

bringt er alien Gdttern Opfer dar, besonders aber dem Mars, 

in dessen Tempel er seine Waffen aufhilngt. Ebenso opfern 

in Marmorina der Konig und die Kdnigin alien Gottern aus 

Anlass der glucklichen Errettung Biancofiore’s, ilber welche 

sie sich, das begangene Verbrechen bereuend, wirklich 

freuen, nur der Diana versaumen sie zu opfern, und dies 

sollte verhangnissvoll werden. — Florio ist in Montorio an- 

fanglich heiter und guter Dinge und gibt sich frohgemuth 

den Freuden der Jagd und ritterlichen Uebungen hin; bald 

aber fallt er in die friihere Schwermuth und in seinen Liebes- 

gram zuruck. Des Herzogs Feramonte sowie Ascalione’s Be- 

miihungen, ihn durch verniinftige Vorstellungen diesem lei- 

denden Zustande, der seine Gesundheit zu untergraben droht, 

zu entreissen, haben nur voriibergehenden Erfolg, und sie be- 

schliessen daher, urn Liebe mit Liebe zu vertreiben, ihn durch 

zwei wunderbar schone junge Madchen verfiihren zu lassen. 

Es wird, wie zufallig, ein Zusammentreifen derselben mit Florio 

in einem lieblichen Garten veranstaltet, und beinahe gelingt 

der listige Anschlag, beinahe erliegt Florio den schmeicheln- 

den Ueberredungskunsten der beiden Huldinnen — im letzten 

Augenblicke aber reisst er sich los, Biancofiore’s gedenkend. 

Aufs Neue tiberlasst er sich nun seiner Liebespein, welche 

durch folgenden Vorfall noch gesteigert wird. Ein fremder 

Ritter, Namens Fileno, kommt nach Marmorina, er verliebt 

sich in Biancofiore und bewirbt sich um ihre Gunst, eine Be- 

werbung, welche von der Konigin lebhaft unterstutzt wird 

und welche um deswillen Biancofiore nicht vollig abweisen 

dark Ja, diese letztere kann es sogar nicht umgehen, ihm, 

als er sie gelegentlich eines Ritterspieles um ein zu tragendes 

Abzeichen bittet, ihren Schleier als solches zu geben. Fileno 

wahnt nun, der Liebe Biancofiore’s sicher zu sein, und er riihmt 

sich dessen selbst Florio gegentiber (von dessen Verhaltniss zu 

/ 
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Biancofiore er als Fremdling nichts weiss), als er bald darauf 

einmal nach Montorio kommt. Florio gerath darob, wie leicht 

begreiflich, in wilde Verzweiflung und will sich todten. Da 

sieht er ein wunderbares Traumgesicht, in welcbem ihm in¬ 

mitten allegorischer Bilder Amor und Biancofiore erscheinen 

und die letztere ihm einen Oelzweig gibt, den er nach dem Er- 

wachen wirklich in seiner Hand vorfindet. Einigermaassen 

wenigstens getrostet schreibt er nun einen rttfirenden Brief an 

Biancofiore und bittet sie, indem er sie seiner ewigen Liebe 

versiehert, urn Aufklarung bezuglich ihres Verhaltnisses zu 
Fileno und urn Beschwichtigungen seiner Zweifel an ihrer 

Treue. Biancofiore ant wort et umgehend, erklart den Voifall 

mit Fileno und gibt die bundigsten und heiligsten Ver- 

sicherungen ihrer Liebe und Treue. Indessen Florio soil nicht 

zur Ruhe kommen. Diana, iiber das von Florio’s Aeltern ihr 

nicht gespendete Opfer zurnend, begibfc sich zur Gottin der 

Eifersucht und tragt ihr auf, von Florio Besitz zu ergreifen. 

Die Gottin gehorcht, naht sich Florio — natiirlich ohne dass 

dieser sie erblickt — und erfiillt ihn mit ihrer Leidenschaft. 

Florio wird nun von der qualendsten und maasslosesten Eifer¬ 

sucht erfiillt, er glaubt, dass Biancofiore’s Liebesversicherungen 
Lugen seien und dass sie in Wahrheit mit Fileno, der in- 

zwischen nach Marmorina zuriickgekehrt ist, ein zartliches 
Verhaltniss unterhalte, und er beschliesst in Folge dessen — 

geschehe daraus, was da wolle — nach Marmorina zu eilen 

und Fileno zu ermorden. Diana, urn den schuldlosen Fileno 

zu retten, begibt sich zum Gotte des Schlafes und erbittet 

seine Hulfe. Dieser sendet dem Fileno ein warnendes Traum- 

bild, das ihn zur schleunigen Flucht aus Marmorina bewegt. 

Erzahlung der Flucht Fileno’s. Die von ihm auf derselben 

beriihrten Ortschaften sind^): Padua, Ravenna, Mantua, Flo- 

Man sieht, es ist eine seltsame Rundreise, die Fileno macht. 
Ueber alle hier erwahnten Stadte werden ubrigens kurze historiscbe und 
mythologiscbe Notizen gegeben, wodurcb diese Episode einige Aehnlichkeit 
mit Petrarca’s Itinerarium Syriacum erbMt. 
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renz, Chiusi, Rom, Alba, Gaeta, Baja, Capua, Sulmo und 

Perugia; von dort weiterziehend kommt er zu den klaren Ge- 

wassern der Elsa und ihrem Laufe folgend gelangt er zu dem 

Orte, an welchem die in der Grotte des Simifonte entsprin- 

gende Glene in die Elsa sich ergiesst. Hier findet er eine 

Ebene, in deren Mitte sich ein Hugel erhebt, von einem 

Buchenwalde gekront und einen verodeten, epheubewachsenen 

Tempel auf seinem Gipfel tragend. Die idyllische Gegend ge- 

fallt dem bekummerten Pilger und er beschliesst, fortan als Ein- 

siedler, von Wurzeln sich nahrend, hier zu leben. Und so 

that er es auch, und oftmals sass er einsam vor dem Tempel, in 

langer Rede sein Liebesleid und der Verbannung Elend 

klagend. Einst vernahm von fern ein fremder Jungling seine 

Klagen, nahte sich ihm und wollte Trost ihm spenden, indem 

er ihm zu schildern unternahm, wie flatterhaft die Frauen 

seien und wie wenig werth, dass man urn sie sich harme. 

Fileno aber wies solchen Trost von sich und bat, dass der 

unwillkommene Besucher ihn verlassen moge. — Diana, immer 

noch wegen des versaumten Opfers zurnend, erscheint in die- 

ser Zeit einmal dem Kbnige Felice, als dieser sich auf der. 

Jagd befindet, und warnt ihn vor der drohenden Gefahr der 

Vermahlung Florio’s mit Biancofiore. Der Kbnig, wohl mer- 

kend, dass eine Gottheit ihm gerathen habe, kehrt bektimmert 

heim und berath mit seiner Gattin, was man thun solle. Diese 

gibt ihm den Rath, Biancofiore’s Leben zwar zu schonen, da- 

mit nicht unschuldiges Blut vergossen werde, aber sie an 

Kaufleute, deren Schilf eben in die Pomiindung eingelaufen 

sei, zu verkaufen. Der Kbnig folgt diesem Rathe und lasst 

die Kaufleute zu sich kommen, um mit ihnen zu verhandeln, 

die Kbnigin aber beredet unter dem Vorgeben, dass Florio’s 

Rttckkehr bevorstehe, Biancofiore, ihren schbnsten Schmuck 

anzulegen. Biancofiore thut dies in froher Erwartung, und so 

tritt sie reichgeschmuckt in den Saal, in welchem der Kbnig mit 

den Kaufleuten sich befindet. Die letzteren, von des Madchens 

Schbnheit geblendet und auf einen vortheilhaften Wiederver- 

kauf rechnend, geben dem Kbnige ohne Weiteres als Kaufpreis 
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SO viel von ihren Schatzen, als er nur haben will, und ausser- 

dem noch einen kostbaren goldenen Becber, auf welcbem 

Scenen aus dem trojaniscben Kriege eingravirt sind. Dei* 

Konig versucbt nun, Biancofiore iiber das ibr bevorstebende 

Scbicksal zu tauschen, indem er vorgibt, die Kaufleute seien 

Gesandte des Kdnigs Sardano von Karthago, dem er sie, um 

sein am Geburtsfeste getbanes Gelubde (namlicb sie dem besten 

Bitter zu vermablen) zu erfiillen, zur Gattin versproeben babe, 

und sie solle nun dem kiinftigen Gemable zugefubrt werden. 

Vergebens betbeuert Biancofiore, welche den Betrug leicht 

durchschaut — gleichen doch die Kaufleute so wenig den Ge- 

sandten eines Konigs! —, dass sie zum Danke fiir ihre Erret- 

tung vom Feuertode der Diana ewige Jungfraulichkeit gelobt 

babe: trotz alles Straubens wird sie sammt der Glorizia, welcbe 

ibr als Begleiterin beigegeben wird, auf das Scbiff gebracbt, 

und da Wind und Wetter gunstig sind, wird die Fabrt nacb 

Alexandria obne Saumen angetreten. Die Kaufleute bebandeln 

die Erkaufte mit der bdcbsten Achtung, Ebrerbietung und 

Blicksicbt. Biancofiore aber ergebt sicb, wie leicbt begreiflicb, 

nicbtsdestoweniger in lauten Klagen uber ibr Gescbick und 

flebt Venus und Diana um Hiilfe an. Diana, durcb ibre in- 

nigen Bitten geriibrt, bescbliesst, fortan nicbt nur ibrem 

Grolle zu entsagen, sondern aucb in Zukunft der bis 

dabin Verfolgten biilfreicb beizusteben. Sie tbeilt ibren Ent- 

scbluss der Venus mit, und beide Gottinnen erscbeinen 
nun Biancofiore im Traume und sprechen ibr Trost zu, baldige 

Wiedervereinigung mit Florio ibr verbeissend. In Sicilien ver- 

weilen die Kaufleute einige Tage bei der Verwandten eines 

von ibnen, und diese, Namens Sisife, bezeigt sicb gegen Bianco- 
fiore sebr freundlicb und versucbt sie in der von Frauen be- 

liebten Weise durcb die Aussicbt auf einen anderen Liebbaber, 
der sicb obne Zweifel finden werde, zu trosten, aber natiirlicb 

erfolglos. Dann wird nocb in Rbodus ein kurzer Aufenthalt 
genommen bei einem vornebmen Manne, Namens Bellisano, 
welcber Biancofiore ebenfalls in freundlichster Weise aufnimmt. 

Hierauf setzt man die Reise nacb Alexandria fort. Dort 
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landet man giiieklich. Der Admiral des Kdnigs von Babylonien, 

der sich zufallig in Alexandria befindet, erfahrt die Ankunft 

des Schiffes, erkundigt sich naeh seiner Ladung, und als er 

Biancofiore erblickt, kauft er sie sammt der Glorizia fiir hohen 

Preis, um mit dem schbnen Madchen seinem Konige ein Ge- 

schenk zu machen. Vorlaufig wird Biancofiore nebst Glorizia 

in einem grossen Thurme einquartirt, in welchem sich schon 

andere, von dem gleichen Schicksale betroffene Frauen be- 

finden. — Der Konig Felice und seine Gattin wollen ihrem 

Sohne glauben machen, dass Biancofiore gestorben sei. Sie 

lassen deshalb ein marmornes Grabmal errichten, dieses mit 

einer passenden Inschrift versehen und in ihm den Leichnam 

eines zufallig in diesen Tagen gestorbenen Madehens beisetzen. 

Die Sache wird so gesehickt betrieben, dass, mit Ausnahme 

der in’s Vertrauen gezogenen Personen, wirklich Alle an Bianco- 

fiore’s Tod glauben. Darauf wird ein Bote an Florio abge- 

sandt, der ihm melden soil, er mbge, wenn er die sterbens- 

kranke Geliebte noch einmal sehen wolle, eilends nach Mar- 

morina kommen. Selbstverstandlich gehorcht der Jungling 

dieser ihn auf das Tiefste betrtibenden Botschaft. Seine 

Aeltern empfangen ihn in Trauerkleidung und theilen ihm mit, 

Biancofiore sei bereits gestorben und bestattet. Nachdem 

Florio mit langen und schmerzlichen Beden sein unheilvolles 

Geschick beklagt, lasst er sich an das Grabmal der Geliebten 

fiihren; hier ubermannt ihn der Schmerz in solchem Maasse, 

dass er in tiefe Ohnmacht verfallt und, als er aus dieser er- 

wacht, sich selbst tbdten will. Um ihn zu retten, bekennt 

ihm endlich seine Mutter, dass Biancofiore noch lebe, lasst, 

um ihn, der ihre Aussage bezweifelt, zu iiberzeugen, das Grab 

bffnen und erzahlt ihm den ganzen Hergang. Nachdem Florio 

seinen Aeltern heftige Vorwurfe gemacht, beschliesst er sofort, 

die Geliebte aufzusuchen, und weist alle Bitten seiner Mut¬ 

ter, dass er doch wenigstens bis zum Eintritt der besseren 

Jahreszeit warten moge, zuruck. Sein Vater, nun erkennend, 

dass seines Sohnes Vermahlung mit Biancofiore Schicksals- 

bestimmung sei, gestattet ihm, wenn auch mit schwerem Her- 
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zen, die Abreise und gewahrt ihm Alles, was zu seiner und 

seines Gefolges Ausriistung erforderlich ist; die Mutter aber 

gibt ihrem Lieblinge als Talisman fur die Reise einen wunder- 

baren, vor den Gefahren des Feuers wie des Wassers schiitzen- 

den Ring, den sie von ihrem Ahnen, dem Konige Jarbas von 

Gatulien, ererbt hat. Florio sammelt nun sein Gefolge; er 

bittet, dass Ascalione ihn begleiten und die Fuhrung des Zuges 

tibernehmen mbge, und dieser willigt freudig ein. Der Hei-zog 

Feramonte erbietet sich ebenfalls zur Begleitung, und gern 

wil'd sein Anerbieten von dem Neffen angenommen. Florio 

legt hierauf dar, wie sein Name, da sein Liebesverhaltniss 

zu Biancofiore auch im Auslande weit bekannt sei, stbrende 
Aufmerksamkeit erregen und das Wiederfinden der Geliebten 

erschweren kbnne, und erklart, er wolle sich daher einen an- 

deren Namen beilegen und sich „Filocopo“, d. h. „der von 

Liebe Gequalte“, nennen^). Es wird ein Schiff geriistet, und 
es soli am nachsten Morgen der Aufbruch stattfinden. Als 

der Morgen angebrochen, bringt man auf alien Altaren Opfer 

dar. Da das Wetter aber ungiinstig ist, so besteigen die Hel- 

den das bereit liegende Schiff nicht, sondern ziehen es vor, 

die Strecke bis zu dem Hafen, Alfea, zu Ross zuriickzulegen 

und das Schiff dahin zu bestellen. — Florio-Filocopo (kiinftig 
wollen wir ihn nur noch mit dem letzteren Namen nennen) 

zieht mit seinen Begieitern, den Weg iiber Mantua nehmend, 

sodann die Secchia iiberschreitend und das Apenninengebirge 
iibersteigend, in die Arno-Ebene hinab und gelangt in die 

Nahe des Berges Corytus, also auch in die Nahe des Hugels, 

auf welchem Fileno sich angesiedelt hat. Das Fliisschen, wel¬ 

ches am Fusse dieses Hugels hinlauft, hat in Folge starker 

Regengiisse die Ebene iiberschwemmt, und Filocopo mit seinen 

Motivirimg des Namens I, p. 354: certo tal nome assai meglio che 
alcun altro mi si confa, e la ragione perch5 io la vi dir5. Filocopo e da 
diie greci nomi composto, da philos e da copos; philos in greco tanto 
viene a dire in nostra lingua quanto amatore, e copos in greco simil- 
mente tanto in nostra lingua resulta quanto fatica: onde congiunto insieme, 
si pub dire trasponendo le parti, Fatica d’Amore (in der Moutier’schen 
Ausgabe liest man statt copos: colos und statt Filocopo: Filocolo). Vgl. 
oben S. 463 Anm. 
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Begleitern wird dadurch genothigt, den Hugel zu ersteigen. 

Er findet dort den alten Tempel, lasst ihn und seine Statuen 

saubern und bringt auf dem gereinigten Altare dem Gotte ein 

Opfer dar. Zum Dank ertheilt ihm der Gott ein Orakel: es 

ertont eine Stimme durch den Tempel, welche Filocopo ver- 

kundet, dass er in Sicilien Kunde von Biancofiore erhalten 

und sie dann auch selbst auffinden werde, er (Filocopo) aber 

solle diesen Ort ehren, well aus ihm einst derjenige hervor- 

gehen werde, der seine Schicksale in Versen besingen werde ^). 

Vor dem Tempel befindet sich eine Quelle mit zwei Strudeln 

in ihrer Mitte. Filocopo schopft aus ihr Wasser: da beginnt 

die Quelle zu spreclien und bittet, dass man sie nicht be- 

unruhigen moge. Filocopo, daruber erstaunt, fragt die Quelle, 

welche Beschaffenheit es mit ihr habe, und erhalt darauf von 

ihr die Antwort: „Ich war Fileno, ich liebte Biancofiore und 

glaubte von ihr gellebt zu sein; urn mich vor Florio’s Nach- 

stellungen zu retten , floh ich hierher, wo ich mich in Liebes- 

gram verzehrte, bis die Gotter mich aus Mitleid in eine Quelle 

verwandelten. Die beiden Strudel sind meine Augen, welche 

noch immer weinen, und der Schleier Biancofiore’s liegt als 

grunlicher Schimmer noch immer auf •mir.“ Filocopo erzahlt 

hierauf seinem einstigen Nebenbuhler Biancofiore’s trauriges 
Geschick. — Am folgenden Tage reist man weiter, kommt 

giucklich nach Alfea, findet dort das bestellte Schiff, besteigt 

es und steuert in die hohe See hinaus gen Sicilien zu. Ein furcht- 

barer Sturm bricht aus und bedroht das Schiff mit dem Unter- 

gange. Filocopo fleht die Gotter um Rettung wenigstens fur 

seine Genossen an. Endlich wird das Schiff steuer- und 

mastenlos in den Hafen von Neapel eingetrieben. Hier in 

II, p. 8: On ora quest o luogo, perocch^ quinci ancora si partira 
colui che i tuoi accident! con memorevoli versi fara manifesti agli igno¬ 
rant!, e’l suo nome sara pieno di grazia. Offenbar haben wir hier eine 
Hindeutung, wenn nicht auf den Geburts-, so doch auf den Heimathsort 
Boccaccio’s (das ,versi‘ darf nicht storen, es bedeutet hier einfach ,Dich- 
tung‘). Der ,nome pieno di grazia‘ ist Giovanni, der Name des Taufers 

und des Apostels. 
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Neapel rniissen sie der ungunstigen Witterung wegen lange 

Monate verweilen und kilrzen sich den Aufenthalt durch ge- 

sellschaftliche Vergnilgimgen und durch Ausfliige in die Uin- 

gegend ^). In einer Nacht hat Filocopo eine wundersaine Traum- 

vision. Er erblickt sich in einem Kahne mit sieben Frauen. 

Vier von diesen scheinen ihm bekannt: die erste tragt ein 

goldahnliches Gewand und einen schwarzen Schleier, sie halt 

in der Rechten einen Spiegel, in der Linken ein Buch; die 

zweite hat ein feuerrothes Gewand und einen weissen Schleier. 

sie halt in der Rechten ein scharfes Schwert, die Linke stiitzt 

sie auf eine zerbrochene Lanzej die dritte ist mit einem dia- 
mantfarbenen Gewande bekleidet, in der Rechten fiihrt sie ein 

Scepter, ihr linker Fuss steht auf einer Weltkugel; die vierte 

endlich ist violett gekleidet, ihre rechte Hand liegt auf der 

Brust, der Zeigefinger der linken ist auf den Mund gelegt. 

Diese vier befinden sich im Fond des Kahnes, die drei anderen 

sitzen in dem vorderen Theile und sind Filocopo vdllig unbe- 

kannt; ein hassliches Weib klammert sich von aussen an das 
Schiff an und schilttelt es hin und her. Amor erscheint, 

Biancofiore im Arme tragend. Die vier Frauen sprechen mit 

Filocopo, ohne dass dieser etwas verstehen kbnnte. Amor und 

Biancofiore verschwinden zeitweilig, erscheinen aber wieder. 

Ein Unwetter bricht aus, indessen sein Toben lasst bald nach. 

Es erscheint plotzlich ein ehrwiirdiger Mann mit einer goldenen 

Krone auf dem Haupte. Der Himmel scheint sich zu offnen 

und ein wunderbares Licht auszustrahlen. Eine Frau von 

iiberirdischer Schbnheit naht sich und bestreicht Filocopo’s 

Augen mit einer wunderbaren Salbe. Nun, zu besserem Sehen 

befahigt, erkennt er auch die drei ihm vorher unbekannt ge- 

bliebenen Frauen (die erste derselben ist feuerroth, die zweite 

smaragdgriin und die dritte schneeweiss gekleidet). Plotzlich 
steigt das Schifflein, von den drei Frauen geleitet, zum Himmel 

empor, wahrend die vier andern Frauen auf den Wellen zu- 

riickbleiben. Filocopo schwelgt im Anschauen der Wunder 

Das Nahere Member haben wir bereits oben S. 137 —143 erzablt. 
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des Himmels — da weckt ihn Ascalione aus dem Traume und 

verkiindet ihm, dass giinstiger Wind zur Weiterreise eingetre- 

ten sei. Die Fahrt wird also aufs Neue begonnen. Man 

kommt nach Sicilien und zwar, natUrlich ohne dass Filocopo 

dies weiss, an denselben Ort, an welchem Biancofiore sich aiif- 

gehalten hatte. Mehrere Tage verweilt Filocopo dort, ohne 

iiber die Geliebte etwas zu erfahren; schon wahnt er, dass das 

ihm zu Theil gewordene Orakel triigerisch sei, da wird er mit 

Sisife bekannt und erfahrt von ihr, dass Biancofiore in cler 
That auf der Insel gewesen und dann von den Kaufleuten 

wahrscheinlich nach Alexandria gefiihrt worden sei ^). Man 

reist weiter und kommt nach Rhodus. Hier begegnet Asca¬ 

lione seinem alten Jugendfreunde Belissano, mit dem er frUher 

in Rom verkehrt hatte; die Freunde begrilssen sich herzlichst, 

und Ascalione wird von dem Rhodier aufgefordert, sammt 

seinen Begleitern bei ihm Quartier zu nehmen. Dies geschieht. 

Belissano erfahrt Filocopo’s Stand und den Zweck seiner Reise; 

er beklagt schmerzlich, dass er, als Biancofiore in seinem 

Hause weilte, nicht geahnt habe, wie er eine Tochter des 

Laelius Africanus beherberge, von welchem er wahrend seines 

Aufenthaltes in Rom grosse Wohlthaten empfangen habe *, urn aber 

das Versaumte einigermaassen wieder gut zu machen, erbietet 

er sich, Filocopo nach Alexandria zu begleiten, .und lasst sich 

von diesem Entschlusse durch keine Vorstellungen Ascalione’s, 

der ihn auf die Beschwerlichkeiten der Reise aufmerksam 

macht, abbringen. Man reist also nach Alexandria ab. Dort 

steigt man in dem Hause des Dario, eines Freundes Belissano’s, 

ab. Dario erzahlt, dass Biancofiore von dem Admirale des 

Konigs von Babylon gekauft worden sei und von diesem nebst 

hundert andern Madchen in einem grossen Thurme verwahrt 

werde. Der Admiral namlich muss alljahrlich seinem Lehns- 

herren, dem babylonischen Konige, ausser andern Schatzen 

Es wird hierbei erwabnt, dass Filocopo der Biancofiore sehr ahnlich 
sei, weshalb Sisife sogleich vermuthete, dass er zu Biancofiore in einem 
nahen Verhaltnisse stehen miisse. Die gleicbe Beobacbtung in Bezug auf 
die Aehnlichkeit macbt spater auch Sadoc. 
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hunclert schone Madchen ubersenden, und Bianeofiore soil einen 

Bestandtheil des nachsten Tributes bilden. Der Thurm, der 

den Schonen zum Gewahrsam dient, ist ein grossartiges und 

reich ausgeschmucktes Bauwerk. In seinem Innern befinden 

sich prachtvolle Gemacher, besonders prachtvoll aber ist das 

von Bianeofiore bewohnte: von einem am Deckengewolbe ange* 
brack ten Karfunkel wird es erhellt, und es befinden sich in 

ihm Baume mit Vdgeln, welche letztere, wenn mit einem 

Stabe beriihrt, den lieblichsten Gesang ertonen lassen, Vor 

dem Thurme dehnt sich eine Wiese aus, auf welcher fort- 
wahrend Bewaffnete Wache halten. Die Obhut des Thurmes 

und seiner Bewohnerinnen ist dem grimmen Sadoc anvertraut. — 

Filocopo und seine Freunde berathen sich nun, wie etwa 

Biancofiore’s Befreiung ins Werk zu setzen sei, Man erkennt 
allgemein, dass dies nur dann ermbglicht werden konne, 

wenn es Filocopo gelinge, die Gunst Sadoc’s zu erwerben, 

dass aber als ein Mittel hierzu sich Sadoc’s Liebe zum 
Schachspiele darbiete. Filocopo reitet nun ofters, um die 

Mbglichkeit einer Begegnung mit Sadoc sich zu beschafi’en, in 
die Nahe der Wiese vor dem Thurme. Als er dies eines 

Tages auch thut, erblickt er die Geliebte am Fenster. 

Durch diesen Augenblick entflammt, lasst er seinem Eosse die 

Ziigel schiessen und sprengt mit ausgebreiteten Armen, als 
wenn er Bianeofiore umarmen wollte, bis an den Thurm hinan. 
Die Bewaffneten, Sadoc an ihrer Spitze, stiirzen auf ihn los 

und bedrohen ihn mit dem Tode; er aber versteht in glaub- 
hafter Weise sich damit zu entschuldigen, dass sein Pferd 

scheu geworden sei und ihn wider seinen Willen hierhin ge- 

tragen habe. So bleibt er denn unbehelligt, und Sadoc be- 

ginnt mit ihm ein Gesprach, welches Filocopo so geschickt zu 

fiihren weiss, dass er sich des Thurmwachters Gunst gewinnt 
und von ihm zum Schachspiele eingeladen wird. Er spielt 

nun mehrere Tage hinter einander mit Sadoc Schach, und 
richtet es dabei mit grosser Geschicklichkeit immer so ein, 

dass sein Partner das Spiel und damit auch bedeutende Sum- 
men gewinnt. Hierdurch wird Sadoc dermaassen zu Filocopo’s 
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Guns ten eingenommen, dass er ihn zu einem prachtigen Gast- 

mahle einladet. Filocopo schenkt bei Gelegenheit desselben 

seinem Wirthe den prachtvollen Pokal, den Kdnig Felice als 

einen Theil des Kaufpreises fur Biancofiore erhalten hatte, 

mit Goldstucken gefallt. Sadoc, entzuckt liber diese reiche 

Gabe, beschwort Filocopo, er moge ihm Gelegenheit geben, 

sich dankbar zu erweisen, versprechend, dass er Alles fur ihn 

zu thun bereit sei. Da fasst sich denn nun Filocopo eiii Herz, 

entdeckt Sadoc seine Liebe zu Biancofiore und bittet ihn, dass 

ei ihm Zutritt zu ihr verschaffen wolle. Sadoc, obwol er- 

schreckt liber dies Verlangen und fiber die furchtbaren Folgen, 

die es moglicherweise haben kann, verspricht dennoch, ihm zu 

willfahren, weiss aber hierfur kein anderes Mittel, als das im 

Folgenden zur Ausffihrung gebrachte. An einem der nachsten 
Tage soil ein grosses Fest gefeiert werden, an welchem der 

Admiral nach alter Gewohnheit einem jeden der im Thurme 

wohnenden Madchen einen Korb mit Blumen zu senden pflegt. 

Es ist voraus zusehen, dass Biancofiore als die Schbnste den 

am reichsten gefullten Korb erhalten werde, in diesen soil sich 

nun Filocopo verstecken und sich in ihm in Biancofiore’s Zim¬ 

mer tragen lassen. Filocopo ist hierzu bereit, und Alles ge- 

schieht, wie es vorauszusehen war: der Admiral wahlt den 

schbnsten Blumenkorb ffir Biancofiore aus, ohne den unter den 

Blumen liegenden Jfingling zu bemerken, obwol er, von Miss- 

trauen nicht ganz frei, die obersten Blumen aulhebt. Gloiazia 

erhalt den Auftrag, den Korb zu Biancofiore zu bringen. Als 

sie ihn tragt, erstaunt sie fiber seine Schwere und mehr noch, 

als Filocopo, sein Gesicht aufdeckend, sich ihr zu erkennen 

gibt. Erschreckt lasst sie den Korb fallen und schreit laut 

auf, weiss aber gleich die Fassung wiederzugewinnen und ihren 

Gefahrtinnen, welche durch den Schrei aufmerksam geworden 

waren, einen glaubhaften Erklarungsgrund anzugeben und tragt 

den Korb in die Wohnung ihrer Herrin. Dort angekommen, 

emahnt sie Filocopo, sich nicht sofort der Geliebten zu er¬ 

kennen zu geben, da die plbtzliche Entdeckung vielleicht sie 

tbdtlich erschrecken und vielleicht auch seine Anwesenheit den 
K or ting, Boccaccio. 31 
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iibngen Damen verrathen konne; er solle vielmehr in einem 

Nebenzimmer eingeschlossen warten, bis die Nacht gekommen 
und Biancofiore eingeschlafen sei, dann sich zu ihr legen, sie 

allmahlich erwecken und sie nach und nach mit seiner Gegen- 

wart bekannt machen. Filocopo fiigt sich, so schwer es ilim 

auch aokommt, dem verstandigen Rathe. Biancofiore ist an 
diesem Tage — da es gerade auch ihr und Filocopo’s Ge- 

burtstag ist — noch triibsinniger, als sonst, und will an den 

Vergniigungen des Festes keinen Antheil nehmen. Glorizia 

weiss indessen sie aufzuheitern, namentlich durch die Erzah- 

lung eines angeblichen Traumes, der eine gluckliche Zukunft 

und die baldige Ankunft Filocopo’s verkiindigen soil. So be- 

ruhigt sich denn Biancofiore etwas und ergotzt sich den Tag 

iiber mit ihren Gefahrtinnen an Spiel, Gesang und Tanz, von 
Filocopo durch das Schliisselloch beobachtet. Spater, als ge- 

wohnlich, legt sie sich zur Ruhe und entschluinmert, nachdem 

sie sich noch lange mit Glorizia unterhalten. Nun legt sich 

Filocopo, endlich aus seiner Haft erldst, zu ihr, aber nur all¬ 

mahlich gelingt es ihm, sie zu erwecken und sie von seiner 
Gegenwart zu iiberzeugen. Endlich erkennt sie ihn, und es 

folgen nun natiirlich die zartlichsten Gesprache der Liebenden. 

Am Morgen vermahlen sie sich einander selbst vor der Bild- 

saule Amors, welche sich im Saale befindet, und darauf iiber- 

lassen sie sich ganz den Freuden der Liebe. Unter traulichen 

Gesprachen geht der Tag dahin, und als die Nacht gekommen, 

legen sie sich gemeinsam zur Ruhe, entschlummern aber erst 
gegen Morgen. Da geschieht es, dass der Admiral, um Bian¬ 

cofiore zu besuchen, gerade als Glorizia sich auf einen Augen- 
blick entfernt hat und also Niemand sein Kommen verrathen 

kann, in das Gemach tritt und Biancofiore Arm in Arm mit 
Filocopo ruhend erblickt. Entriistet fiber den argen Trug, 

dessen sich seiner Meinung nach Biancofiore schuldig gemacht 

hat, will er das Liebespaar zuerst mit einem Schwertstreiche 
todten, beschliesst aber dann nach kurzer Ueberlegung, die 

Schuldigen einem grausameren Tode aufzusparen. Er steigt 

hinab und befiehlt unten seinen Schergen, Filocopo und Bian- 
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cotiore sofort zu fesseln unci an Stricken zuin Thurmfenster 

hinabschweben zu lassen, bis die Scheiterhaufen fiir sie be- 

i-eitet seien. Der Befehl wird ausgefuhrt. Filocopo und Bian- 

cofiore finden ein schreckliches Erwachen: die rohen Kriegs- 

knechte sturmen in das Gemach, fesseln die vollig entkleide- 

ten Liebenden mit grausamen Banden und lassen sie dann an 

Seilen zum Fenster hinab. So hangen nun Filocopo und Bian- 

cofiore nackt und bloss zwischen Himmel und Erde, furchtbare 

Schmerzen erduldend und den Blicken und dem Spotte der 

sich rasch versammelnden neugierigen Menge preisgegeben. 

Die Scheiterhaufen werden gerustet, und die Liebenden sodann 

zu ihnen hingefiihrt. Als einzige Gunst erbittet sich Filocopo, 

mit seiner Geliebten an einen Brandpfahl angebunden zu 

werden, urn wenigstens noch im Tode mit ihr vereint zu sein. 

Es wird ihm dies gewahrt, und so werden denn die Liebenden 

zusammengefesselt, urn den schrecklichen Tod zu erleiden. 

Filocopo will Biancofiore den vor Feuer schiitzenden Ring ge- 

ben, den er von seiner Mutter empfangen, aber das Madchen 

weigert sich, ihn anzunehmen. So umarmen sie sich denn und 

erwarten, nachdem die Flaramen angezundet, beide den Tod, 
aber der Ring, welcher, weil sie sich umschlungen halten, sie 

beide beriihrt, schutzt sie auch beide. Venus erscheint ihnen 

iiberdies, verheisst ihnen Schutz und Rettung und hiillt sie in 

eine Wolke, welche das Feuer von ihnen fern halt und inner- 

halb deren sie, verschont von jeder Gluth, vielmehr der herr- 

lichsten Kiihlung geniessen. Ein Traumgesicht h#t inzwischen 

dem greisen Ascalione Filocopo’s Bedrangniss verkundet, und 

als er vollends das Gerilcht vernommen, Biancofiore solle mit 

einem Jungling, der bei ihr ergriifen worden, lebendig ver- 

brannt werden, zweifelt er nicht mehr an Filocopo’s Noth. Er 

waffnet sich und reitet mit seinen Genossen (es sind im Gan- 

zen sieben Ritter) nach dem Thurme. Zur Wiese gekommen, 

erblicken sie die Scheiterhaufen und die versammelte Menge. 

Ein unbekannter, gewaltiger Ritter (es ist der Gott Mars) 

reitet auf sie zu und ermahnt sie zum Kampfe. So entspinnt 

sich nun ein furchtbares Gefecht zwischen den wenigen Rittern 
31* 
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einerseits und den Trabanten des Admirals und der versam- 

melten Menge andrerseits. Durch den machtigen Beistand des 

Mars gelingt es Ascalione und seinen Genossen, die unge- 

heuere Ueberzahl ihrer Gegner zu besiegen: alle Schergen 

und Soldner des x4.dmirals werden erschlagen Oder in die 

Flucht getrieben, zahllose Todte bedecken die Wiese. Der 

Anfuhrer der Soldner, Ircuscomos genannt, entkommt, nach- 

dem ihm ein Arm abgebauen, und meldet dem Admirale das 

Geschehene. Dieser, uber die Botschaft erstaunt und erzurnt, 

bietet schleunigst eine grosse Zahl Bewaffneter auf und eilt 

an ihrer Spitze auf die Wiese zu. Aber als er sich seinem 

Ziele nahert, werden in Folge einer gottlichen Einwirkung 

seine Begleiter von unwiderstehlicher Furcht ergriffen und 

lliehen, ohne sich von ihres Fiihrers Ermahnungen und Dro- 

hungen zuriiekhalten zu lassen. Daraus erkennt der Admiral, 

dass er, als er das liebende Paar dem Feuertode iibergeben 

wollte, sich gegen die Gbtter versiindigt habe, und er be- 

schliesst nun, sein Verbrechen zu siihnen. Er bietet Ascalione 

den Frieden an, der denn auch, nachdem den Liebenden 

Schonung zugesichert worden ist, bereitwillig angenommen 

wird. Es werden nun Biancofiore und Filocopo losgebunden, 

und es zeigt sich, dass sie ganz unversehrt geblieben, nur ein 

wenig von dem Drucke der Fesseln verletzt sind. Nachdem 

die Geretteten sich wieder bekleidet haben, ziehen sie mit 

ihren Rettern zu Filocopo^s Wohnung. Der Admiral geleitet 

die Schaar, und sich unterwegs mit Filocopo unterhaltend und 

ihn nach seiner Herkunft fragend, erkennt er, dass der Jiing- 

ling der Sohn seiner Schwester und folglich sein Neffe ist, 

eine Entdeckung, die ihn mit grosster Freude erfiillt. Er be- 

trachtet nun die Liebenden als seine Gaste und veranstaltet 

ihnen eine prachtvolle Hochzeitsfeier. Die Neuvermahlten 

aber bringen, nachdem sich ihr Schicksal so giinstig gewendet, 

alien Gottern reiche Opfer und inbriinstige Dankgebete dar. 

Indessen gramen und harmen sich daheim die greisen 

Eltern Filocopo’s in Sorgen um das Schicksal ihres Sohnes, 

von welchem sie keine Nachricht erhalten haben. Das neuver- 
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mahlte Paar aber reist, nachdem es noch zehn Monate naeh 

der Hochzeit in Alexandria verweilt hat und nachdem der 

Frilhling wiedergekehrt ist, mit seinem Gefolge ab. Der Ad¬ 

miral nimmt herzlichen Abschied von ihnen. — Die Reisenden 

halten sich zunachst in Rhodus auf, wo sie von Belissano fest- 

lich bewirthet werden. Belissano will sie auch noch ferner 

begleiten, aber Filocopo lehnt dies mit Riicksicht auf das Alter 

des greisen Freundes dankend ab. Sodann setzen sie die Reise 

nach Sieilien fort und besuchen daselbst die Sisife. Dann 

kommen sie nach Neapel. Von hier aus sendet der Prinz 

sein Schiff nach Marmorina voraus, um dem Kbnigspaare die 

Nachricht von seiner bevorstehenden Ruckkehr zu Uberbringen, 

wahrend er selbst sich langere Zeit in Neapel aufzuhalten und 

dann zu Lande zurlickzureisen beabsichtigt. Von der Stadt 

aus macht er mit seiner jungen Gattin Aushuge in die Um- 

gegend, nach Baja, Misenum, Pozzuoli etc.; auch an der Jagd 

vergniigt er'sich. Einst verfolgt er, von Biancofiore begleitet, 

einen Hirsch und schleudert den Speer auf denselben, das 

Geschoss aber verfehlt sein Ziel und trifft statt dessen einen 

in der Nahe stehenden Baum. Da ertbnt aus dem letzteren 

eine klagende Stimme, die dem Jiiger bittere Vorwuife ob der 

gesehlagenen Wunde macht. Erstaunt fragt Filocopo, wer 

in diesen Baum verwandelt und weshalb diese Verwandlung 

vollzogen worden sei. Darauf erzahlt der Baum Folgendes: 

In der Mitte Tusciens erhebt sich ein Hiigel, auf dem man 

noch in dort zahlreich vorhandenen bunten Muscheln ein Zeug- 

niss fill* die Silndfluth finden kann, mit welcher einst Zeus des 

Lykaon wegen die Erde heimgesucht hat. Auf diesem Hugel 

weidete der Hirt Eucomos seine Heerde, bald aber ward er in 

das Land gerufen, welches den Wellen des Westmeeres be- 

nachbart ist, und dort wurde ihm die Sorge fiir die Heerde 

des Kbnigs Franconarcos anvertraut. Die schonen Tochter des 

Kdnigs belustigten sich einst, als sie auf Geheiss des Vaters in 

einem Minervatempel reiche Opfer dargebracht hatten, in dem 

in der Nahe des Tempels befindlichen Haine. Nahe dabei 

weidete Eucomos seine Heerde, auf einer von ihm erfundenen. 
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besonclers klangvollen Schalmei liebliche Melodien spielend. 

Die Musik lockte die Madchen heran und sie ergotzten sich 

an dem Spiele des Hirten. Eucomos verliebte sich hierbei in 

die schbne Prinzessin Giannai. Sie schenkte ihm ihre Gunst 

und gebar ihm zwei Sbhne, von denen der eine zu dem spater 

in einen Baum verwandelten Jilngling, Namens Idalagos, her- 

anwuchs. Eucomos aber verliess treulos seine Geliebte, kehrte, 
die Sohne mit sich nehmend, nach Tuscien zuriick, heirathete 

dort eine andere Frau und erhielt auch von ihr Kinder. Als 

Idalagos, bereits herangewachsen, einmal in das vaterliche 

Haus eintreten wollte, stellten sich ihm zwei wilde Baren mit 

gliihenden Augen entgegen und trachteten nach seinem Leben 

— entsetzt wandte er seine Schritte riickw^arts und betrat 

seitdem nie seines Vaters Haus wieder. Er begab sich in 

Neapels Walder und studiile hier unter des Hirten Calmeto 

Leitung die erhabene Lehre von den Himmelskorpern und 
ihren Bewegungen. Bald aber sollte er auch Anderes kennen 

lernen. In den Hain, in welchem er sich aufhielt, kamen hau- 

fig, zumal zur Fruhlingszeit, schone Frauen. An eine und 

zwar die schdnste derselben verliert er sein Herz, und die Ge¬ 

liebte gibt sich den triigerischen Anschein, als ob sie seine 

Liebe erwiedere, in Wahrheit jedoch tauscht sie ihn mit leeren 
Versprechungen und treibt ein herzloses Spiel mit ihm — er 

verzweifelt in seinem Liebesgrame, und die Gbtter verwandeln 
ihn mitleidig in einen Baum ^). Nachdem er diese seine 

b Es ist ausserordentlich verlockend, zu glauben, dass iu der Ge- 
schichte des Idalagos Boccaccio die Geschicbte seiner eigenen Geburt und 
Jugend erzahlt babe. Ware dem so, so ware denn doch Boccaccio ausser 
der Ehe und in Paris geboren worden. Dagegen aber sprecben zunachst 
die bereits friiber gegen die aussereheliche, bezw. zu Paris erfolgte Geburt 
geltend gemacbten Griinde und sodann nocb die folgenden: 1. Idalagos 
hatte einen ungefabr gleicbaltrigen, ebenfalls ausser der Ehe gebornen 
Bruder. Boccaccio hat, so viel wir wissen, iiberhaupt keinen leiblichen 
Bruder gehabt, denn Jacopo war allem Anscheine nach nur sein Halb- 
bruder, jedenfalls aber betrachtlich junger, als Boccaccio, da er eine Zeit 
lang unter dessen Vormundschaft gestellt wurde. 2. ,Idalagos’ Vater scheint 
— freilich ist die Allegorie nicht mit Bestimmtheit zu deuten — in den 
Dienst des Konigs von Frankreich eingetreten zu sein; Boccaccio’s Vater 
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Lebensgeschichte erzahlt, ergeht der Baum sieh in Schma- 

hungen gegen die Frauen und erklart, dass es unter ihnen 

keine einzige gute und treue gebe. Biancofiore versucht, nach- 

dem sie sich ihm zu erkennen gegeben, ihm eine bessere 

Meinung von den Frauen beizubringen. Der Baum lasst sich 

zwar nicht so recht tiberzeugen, ist aber dock galant genug, 

seine Freude dariiber auszusprechen, dass es ihm vergonnt 

gewesen sei, Biancofiore’s und Florio’s Bekanntsehaft zu 

machen. Als der Tag sich zum Abend neigt, nehmen die 

jungen Gatten Abschied von dem Baumfreund, welcher ihnen 

noch berichtet, dass seine hartherzige Geliebte in einen Mar- 

morblock, der sich bei einer nahgelegenen Hohle befinde, ver- 

wandelt worden sei, und sie bittet, diesen Block aufzusuchen. 

Florio und Biancofiore wollen dies sogleich zur Ausfuhrung 

bringen, sie konnen jedoch den bezeichneten Ort nicht finden, 

bis sie zwei schone Madchen treffen, welche sich ihnen als 

Wegweiserinnen anbieten und sie auch wirklich zum gewiinsch- 

ten Ziele fiihren. Das eine der MMchen, Alcimenal, erzahlt 

nun eine wundersame Geschichte, welche bei dieser Grotte 

sich zugetragen haben soil. Es sassen dort einst vier junge, 

schone Madchen in traulichem Gesprach und sich mit allerlei 

Dingen vergniigend. Von iibermassigem Weingenusse angeregt 

und uberhaupt zum Uebermuthe und zur Ueberhebung geneigt, 

prahlen sie, dass sie, wenn es uberhaupt Gotter gebe, ebenso 

machtig, weise und scbon, wie diese, und es selbst in einem 

noch hoherem Grade seien und dass sie folglich ebenfalls auf 

gbttliche Ehren Anspruch erheben konnten. Die erste, Aleera 

dagegen lebte als Kaufmann (im Dienste des Bardi’schen Bankhauses) zu 
Paris. 3. Die Begegnung mit Fiammetta erzahlt Boccaccio sonst anders, 
als er das Zusammentreffen des Idalagos mit Aleera berichtet, und iiberdies 
ist ja zu beachten, dass Fiammetta selbst auch im Folgenden auftritt und 
dass Galeone zu ihr in ein Liebesverhaltniss (das freilich von ihrer Seite 
unerwiedert bleibt) gesetzt wird. 4. Hatte sich Boccaccio mit Idalagos 
identificiren wollen, so ware es hochst ungereimt von ihm gewesen, in 
einem Buche, das er Fiammetta widmete, von seiner Liebe zu einer andern 
Frau (Aleera) zu erzahlen. — Wir halten somit die Geschichte des Idala¬ 
gos fur keine autobiographischc Allegorie. 
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(Idalagos’ Geliebte), ruhmt sieh, dass sie Cupido’s Macht ver- 

achte und dass es ihr eine Freude sei, alle Manner mit nich- 

tigen Liebeshoffnungen zu betrugen, einer ihrer Verehrer sei, 
weil er sieh gar so sehr harmte, sogar in einen Baum verwan- 

delt worden, sie aber wolle auch den Baum noeh qualen, ihn 

stiickweise zerhacken und ins Feuer werfen. Die zweite Spot- 

terin, Aselga, schmaht die Luna, weil diese ihr Aussehen so 

oft andere, nur so selten in voller Schonheit sieh zeige und 

selbst aueh dann dureh Runzeln entstellt sei: sie, Aselga, sei 

viel schdner, alsLuna, namentlieh aber sei ihre Sehbnheit keinem 

Wechsel unterworfen. Die dritte, Aerama, leugnet, dass den 

Gottern die Zukunft bekannt sei, denn sonst wiirde nieht, wie 

es gesehehen sei, Phoebus, der um ihre (der Aerama) Liebe 
warb, sieh von ihr haben betrugen lassen kbnnen. Die vierte 

endlieh, Anaoa, brustet sieh, dass sie der Diana fiinf ihrer 

Anhanger abwendig gemaeht habe. Die Gbtter, beleidigt von 
diesen Frevelreden und ilber sie erzurnt, beschliessen, Raehe 

zu nehmen, und steigen, naehdem sie ein furehtbares Unwetter 
haben entstehen lassen, zu den Spotterinnen hinab. Venus 

verwandelt die Aleera in einen Marmorbloek, Luna die 

Aselga in einen Dornenstraueh, Phoebus die Aerama in 

einen Granatbaum, und Diana die Anaoa in eine Blume. 

Naehdem Florio und Bianeofiore sieh dies Alles haben er- 
zahlen lassen und die aus jenen Verwandlungen entstandenen 

Gegenstande besehaut haben, kehren sie zur Stadt zuriiek. 

Dort begegnet ihnen Galeone, welcher ihnen beriehtet, wie 

Fiammetta, einst ihm so freundlieh und huldvoll gesinnt, jetzt 
hart und grausam gegen ihn sei. Florio spricht ihm Trost zu 

und fordert ihn auf, sieh ihnen anzusehliessen, wozu Galeone 
aueh sofort bereit ist. Endlieh wird Neapel verlassen und die 

Weiterreise naeh Marmorina angetreten. Als man wieder zu 

den Grenzen des tuseisehen Landes gekommen, erinnert sieh 

Florio Fileno’s und besehliesst, die Quelle aufzusuehen. Er 

thut dies in Begleitung seiner Gattin, und beide geben sieh 

der Quelle zu erkennen; von Mitleid fiir Fileno ergriffen und 

naehdem Bianeofiore ihm feierlich betheuert, dass sie Fileno 
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nie geliebt, bittet er die Getter, dem Verwandelten die friiliere 

Gestalt zuruckzugeben. Dies geschieht, und Fileno wird also 

entzaubert. Spater bringt Florio in dem alten Tempel den 

Gottern ein Dankopfer dar, Wahrend man hiermit beschaftigt 

ist, vernimmt man ein aus der Flussebene herauf dringendes 

Kampf- und Siegesgeschrei. Florio sendet einige seiner Ge- 

nossen ab, urn die Ursache desselben zu erkunden. Diese 

treffen zwei schlecht bewaifnete und durftig bekleidete Hirten- 

schaaien, welche sich um den Besitz eines kleinen Land- 

striches stieiten. Man erfahrt, dass die Einen die Nachkommen 

der von Catilina vertriebenen Einwohner von Fasula, die An- 

deren die von Attila aus ihrer verwusteten Stadt verjagten 

Florentiner seien. Florio komnit hinzu; anfangs vergniigt es 

ihn, die beiden Schaaren auf einander zu hetzen, bald aber 

wird er von Mitleid fUr die rohen und thorichten Menschen 

ergiiffen, die sich ganz zwecklos — denn fiir ihre geringe An- 

zahl ist Land in Ueberfluss vorhanden — bekampfen, er stiftet 

Frieden unter ihnen und beredet sie, unter seiner Leitung und 

Herrschaft eine gemeinsame Stadt zu griinden. Als Platz fur 

die neue Stadt wird das Plateau des Hiigels, auf welcher sich 

der alte Tempel befindet und friiher auch die Fileno-Quelle 
sich befand, ausersehen, und die Stadt selbst wird Calocipe 

genannt. — Glorizia, welche grosse Sehnsucht hat, Rom und 

ihre dortigen Verwandten wiederzusehen, bittet ihre Herrin, 

dass sie mit ihr oder, wenn nicht anders, auch ohne sie, einen 

Ausflug dorthin unternehmen diirfe, sie erzahlt ihr, welche 
herrliche Bauwerke sie in Rom sehen werde^), und erweckt 

in ihr das Verlangen, auch ihre (Biancofiore’s) eigenen Ver¬ 

wandten kennen zu lernen. Biancofiore, obwol fur ihre 

Person gern zur Reise bereit, gibt gleichwol eine ausweichende 

Antwort, weil sie zweifelt, ob ihr Gatte damit einverstanden 

sein werde. In der Nacht aber hat sie eine Vision, welche 

9 t. II, p. 292: il gran palagio ove i romani consigli si facevano 
il Coliseo, e Settensolio, fatto per gli studi delle liberali arti... la sepol- 
tura del magnifico Cesare . . . posta sopra Facuto marmo di Persia 

la colonna adriana, e I’arco adorno delle vittorie d’Ottaviano, vgl. obenS.375. 
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sie ernst und dringend zur Reise nach Rom ermahnt. Sie 

theilt dies ihrem Gemahle mit, und dieser erklart, sich gern 

ihrem Wunsche filgen zu wollen. Die Weiterfuhrung der Stadt- 

grundung und die Herrschaft uber die neue Stadt wird dem- 

nach dem Galeone anvertraut, damit dieser in einem thatigen 

Leben seinen Liebesgram vergessen solle. Das junge Ehepaar 

selbst init seinein Gefolge (darunter auch Ascalione) tritt in 

Pilgerkleidung und im strengsten Incognito — weil Florio be- 

fiirchtet, dass die Verwandten des von dem Konige Felice er- 

schlagenen Lalius an dem Sohne des Morders die Untbat 

rachen wollen kbnnten — die Reise nach Rom an. Dort an- 

gekommen steigen sie zunachst in einem Gasthause ab. Nach 

einigen Tagen begegnet Ascalione dem ihm von Alters her 

befreundeten Menilio, dem Bruder des Lalius, und kann sich 

der dringenden Einladung desselben, mit seinen Begleitern in 
seinem (Menilio’s) Hause Quartier zu nehmen, nicht entziehen. 

So siedeln denn Florio und Biancofiore mit Ascalione in das 

Haus ihres Onkels iiber, wo sie auch dessen Gattin, Cloelia, 

sowie einen zweiten Oheim, Namens Quintilio, und die Gattin 

desselben, Tiberina, kennen lernen, ohne sich jedoch ihnen zu 

erkennen zu geben. Eines Tages kommt Florio, mit einem 

Genossen auf einem Rundgange durch die Stadt begriffen, auch 

in die Kirche S. Giovanni auf dem Lateran. Hier erblickt er 

zum ersten Male ein Crucifix und weiss sich dessen Bedeutung 
nicht zu erklaren. Ein wiirdiger Greis, Ilario — mit Belli- 

sano, dem Sohne des Kaisers Giustiniano, dem Patricius von 
Rom, aus Athen nach Rom gekommen und zum Huter des 

Heiligthums bestellt —, naht sich ihm und bedeutet ihn, dass, 
wer das Kreuzeszeichen nicht kenne, auch nicht in eine christ- 

liche Kirche und in eine christliche Stadt gehore. Florio bittet 

hierauf den Greis, ihm den Sinn des Crucifixes erklaren und 
die Lehren des christlichen Glaubens darlegen zu wollen. 

Ilario ist gern dazu bereit und gibt ihm eine sehr ausfuhrliche 

(aber etwas frostige) Erzahlung der alt- und neutestament- 

lichen Geschichte, womit ein Ueberblick fiber die Geschichte 

der sechs Weltalter fiberhaupt verbunden wird, und eine 
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kurze Darstellung der christlichen Dogmatik. Als Ilario 

seinen Vortrag beendet, erklart ihm der Prinz, dass er von 

der Wahrheit des christlichen Glaubens iiberzeugt sei und 

denselben, wenn er mit seinen Genossen sich darUber be- 

rathen haben werde, annehmen wolle. Besonderen Eindruck 

hat es auf Florio gemacht, dass der Kaiser Giustiniano 

auf Anregung des Papstes Agapetus ebenfalls unlangst das 

Christenthum angenommen habe^). Florio, nach Hause zu- 

riickgekehrt, predigt seinen Genossen und seiner Gattin be- 

geistert den neuen Glauben und weiss sie von dessen Wahrheit 

zu iiberzeugen. Er sucht dann abermals Ilario auf, theilt ihm 

den Erfolg seiner Bemahungen mit, gibt sich ihm zu erkennen 

und bittet ihn, die Verwandten des Lalius zu einer Versohnung 

mit ihm bewegen zu wollen. Ilario ist dazu gern erbotig, 

begibt sich zu den Laliern, was ihm, da er mit Quintilio eng 

befreundet ist, keine Schwierigkeit bereitet und erzahlt ihnen, 

dass Lalius’ nachgeborne Tochter die Gemahlin des spanischen 

Thronerben geworden sei und dass der letztere eine Aussoh- 

nung mit den Verwandten seiner Gemahlin lebhaft wunsche. 

Da er die Lalier versohnlich gestimmt findet, lasst er sie 

schworen, dass sie den spanischen Prinzen, wenn dieser, wie 

er beabsichtige, sie demnachst besuchen werde, in freundlichster 

Weise aufnehmen und alien Rachegedanken gegen ihn ent- 

sagen wollen. Hierauf reist Florio, indem er einem ihm von 

Ilario ertheilten Rathe folgt, mit seinem Gefolge von Rom ab, 

ohne sich den Laliern zu erkennen gegeben zu haben, und begibt 

sich nach Alba Longa, wo er so lange verweilt, bis er aus 

Spanien angekommen zu sein scheinen kann. Dann lasst er 

seine bevorstehende Ankunft officiell anmelden und zieht am 

bestimmten Tage mit grossem Geprange in Rom ein. Alle 

seine Verwandten sowie der Papst- Giovanni empfangen ihn 

am Thore der Stadt in feierlichem Zuge. Es erfolgt nun eine 

Offenbar ist hier Justinian I. mit Constantin d. G. verwechselt. 
Papst Agapetus I., der hier allein gemeint sein kann, regierte 535 — 536; 
der weiter unten erwahnte Papst Giovanni kann nur Johann III. sein, 
dessen Regierungszeit in die Jahre 560—573 fallt. 
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ceremoniose Begriissung von beiden Seiten. Die Ankommlinge 

erweisen dem Papste die hochste Ehrerbietung. Die Lalier er- 

kennen nicht ohne Staunen in Florio und Biancofiore ihre friiberen 

Gaste. Diese aber sowie ihr kleines Sohnehen Lelio, das vor 

seeks Monaten geboren worden ist, empfangen mit grosser 

Feierlichkeit die Taufe. Wahrend des nun folgenden aber- 

maligen Aufenthaltes in Rom werden den fiirstliehen Fremden 

zu Ehren neue Feste gefeiert. Glorizia sucht nun ebenfalls ihre 

Verwandten auf und heirathet jetzt noch ihren Jugendgeliebten, 

der weil er sie todt geglaubt, sich inzwischen langst anderweitig 

vermahlt hatte, aber wieder Wittwer geworden war. Ascalione 

erkrankt und stirbt, von Florio und Biancofiore innig betrauert. 

Endlich beschliesst das junge Ehepaar, die Reise nach Mar- 

morina wieder anzutreten. Vor der Abreise werden ihm vom 
Papste noch allerlei hochheilige Reliquien gezeigt, so dieffiupter 

der Apostel, der ungenahte Rock Christi etc. Ilario und Quintilio 

begleiten die Abziehenden. Eine Tagereise vor Marmorina 

macht Florio Halt und sendet Boten an seinen Vater, welche 

diesem melden sollen, dass er (Florio) nur dann heimkehren 

wolle, wenn seine Aeltern das Christenthum, zu welchem er 

iibergetreten sei, ebenfalls annehmen wiirden. Der alte Konig 

ist liber diese Botschaft irn hdchsten Grade aufgebracht und 

halt es fill’ einen schweren Frevel, dass Florio die alten Gbtter, 

welche doch gerade ihn (Florio) so begunstigt batten, verlassen 

habe; er tragt den Boten auf, sofort zuruckzukehren und 
seinem Sohne zu melden, dass er ihn nie wiedersehen wolle. 

Die Kdnigin indessen, milder gestimmt, halt die Boten heim- 

lich iiber Nacht zuriick, holfend, dass ihres Gatten Entschluss 

sich noch andern werde. In der Nacht hat der Konig eine 
furchtbare Vision, welche ihm, falls er das Christenthum nicht 

annehme, schreckliches Unheil verkiindet. In Folge dessen 

lasst er die Boten wieder rufen und durch sie Florio melden, 

er mdge nur kommen, er (der Konig) werde sich in Alles 

fiigen. Florio kommt also mit den Seinigen zuriick nach Mar¬ 

morina, wo er von seinen Aeltern und sonstigen Angehorigen 

mit grosster Freude empfangen wird. Das alte Konigspaar, 
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nun auch von Biancofiore’s vornehmer Abstammung unterrich- 

tet, sbhnt sich vollstandig mit ihr aus. Die Einwohner zu- 

nachst von Marmorina und sodann des ganzen Reiches nehmen 

das Christenthum an, das Florio ihnen predigen lasst. Ilario 

wird Oberhaupt der spanischen Kirche. — Als der FrUhling 

gekommen, beschliesst der alte Konig, seine Residenz nach 

Corduba zu verlegen. Florio und Biancofiore unternehmen 

von dort aus eine Wallfahrt nach San Jago. Auf dem Wege 

dahin, nicht weit von ihrem Ziele, kommen sie auf ein mit 

gebleichten Gebeinen bedecktes Gefild und erfahren von einem 

alten Kiieger, dass dies die Wahlstatt sei, auf welcher einst 

Lalius mit seinen Freunden gefallen. Sie mochten nun die 

Gebeine der Helden zusammensuchen und an geweihter Statte 

begraben lassen, aber sie wissen die Knochen der Menschen 

nicht von denen der Rosse zu unterscheiden und sind in Folge 

dessen sehr betriibt. Da erscheinen in der Nacht der Biancofiore 

die verklarten, wunderherrlichen Gestalten ihrer Aeltern Lelio 

und Giulia, und der erstere tragt ihr auf, sie moge jetzt gleich 

die Gebeine sammeln, denn in dieser Nacht schimmerten durch 

ein Wunder die menschlichen Knochen rothlich; seinen eigenen 

Leichnam werde sie an einer bestimmten Stelle finden, den 

solle sie, ebenso wie denjenigen Giulia’s, nach Rom iiberfuhren 

lassen. Biancofiore erwacht, weckt ihren Gatten, und beide 

thun, wie das Traumgesicht sie angewiesen. Die Menschen- 

gebeine, welche wirklich in einem rdthlichen Lichte erstrahlen, 

werden gesammelt, und der Leichnam Lelio’s wird, und zwar 

in noch ganz unversehrtem Zustande, aufgefunden. Hierauf 

begeben sich Florio und seine Gattin nach Marmorina, um 

Giulia’s sterbliche Reste von dort zu holen, und bringen dann 

beide Leichen nach Rom, wo sie dieselben feierlich bestatten. 

Nach einigen Tagen erhalt Florio von seiner Mutter die Bot- 

schaft, dass der alte Konig schwer erkrankt sei. Sofort eilt 

er nach Corduba und trilft dort seinen Vater noch lebend, 

aber dem Tode nahe an. Der alte Konig ertheilt sterbend 

seinem Sohne noch die trefflichsten Lehren, dann verscheidet 

er. Nachdem die Zeit der Trauer voriiber, wird Florio feier- 
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lich gekront. Galeone, Fileno, Quintilio und Menilio, sowie 

alle sonstigen Freunde und Verwandten des jungen Konigs 

kommen zu diesem Feste nach Corduba. Nach Beendigung 

der Festlichkeiten reisen alle Gaste wieder ab, auch Quintilio 

und Menilio kehren nach Rom zuriick, mit ihnen der ehrwiir- 

dige Ilario; der letztere aber hatte vorher in griechiseher 

Sprache die Schicksale des jungen Konigs aufgezeichnet. Florio 

blieb fortan mit seiner Gemahlin ruhig in seinem Reiche, und 

es ist von seinem spateren Ergehen nichts weiter zu berichten. 

Hiermit endet die Erzahlung des Romanes, und mit einer 

etwas schwulstigen, in Form einer Anrede des Dichters an sein 

Buch gekleideten Widmung an Fiammetta wird das ganze Werk 
beschlossen.- 

Die anmuthige Sage von Floire und Blanceflor, die viel- 
leicht richtiger noch als Marchen sich bezeichnen lasst, hat zu 

den beliebtesten Sagenstoffen des Mittelalters gehbrt und in fast 
alien Litteratursprachen des mittelalterlichen Europa poetische 

Behandlung gefunden. Ihre erste Erwahnung trifft man, urn 

die Mitte des 12. Jahrhunderts, bei der provenzalischen Dich- 

terin Beatrix von Dia^), ohne dass man jedoch dadurch irgend 

welches Recht erhlelte, die einstige Existenz einer provenzali¬ 
schen epischen Dichtung iiber diesen Stoff anzunehmen. In 

Nordfrankreich, dem classischen Lande der mittelalterlichen 
Epik, ist die Sage verschiedene Male bearbeitet worden, und 
vier Bearbeitungen sind uns in eben so vielen Handschriften 

der pariser Nationalbibliothek erhalten^). Drei dieser Be- 

Vgl. A. Birch - Hirschfeld, Ueber die den provenzal. Troubadours 
des 12. und 13. Jahrhunderts bekannten epischen Stoffe (Halle a. S. 1878) 
p. 30 f. 

(A.) F. fr. no. 375 (ancien 6987), Ende des 13, Jahrhunderts, vgl. 
Joly, Benoit de Ste-More et le Roman de Troie, t. II, (Paris, 1871), p. 1; 
(B.) F. fr. no. 7534, vermuthlich aus der ersten HMfte des 14. Jahrhun¬ 
derts ; (C.) Suppl. fr. no. 540, aus dem 15. Jahrhundert; (D.) fonds de St. Ger¬ 
main frangais no. 1239, wahrscheinlich aus der zweiten Halfte des 14. 
Jahrhunderts. Vgl. E. du Meril in der Introduction zu der gleich zu nen- 
nenden Ausgabe des Gedichtes, p. CCV ff. Ein naheres Eingehen auf 
die Beschaffenheit der einzelnen Redactionen, bezw. Handschriften, und 
auf ihr Yerhaltniss zu einander war hier durch Nichts geboten, da, wie wir 
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arbeitungen (A, B, C) slimmen inhaltlich im Grossen unci 

Ganzen tiberein und diirfen folglich als eine Version betrach- 

tet werden, wahrend die vierte (D) eine selbstandige und sehr 

eigenartige zweite Version bildet. Die Annahme liegt sehr 

nahe, dass Boccaccio den Stoff seines Filocopo entweder der 

einen oder der andern franzbsischen Version entlehnt habe. 

Nichtsdestoweniger wtlrde diese Annahme vbllig irrig sein, 

denn die Erzahlung des italienischen Romanes weicht von der- 

jenigen sowol der Version A (B, C) wie der Version D so wesent- 

lich ab, dass an ein naheres Verhaltniss der betrelfenden 

Dichtungen zu einander gar nicht gedacht werden kann. 

Den Beweis fur diese Behauptung in aller Vollstiindigkeit zu 
fiihren, wtirde hier zwecklos sein, wir diirfen uns fttglich mit 
einigen Andeutungen begniigen. 

In Version A (B, C) ist die Mutter der Blanceflor die 

Tochter des auf der Wallfahrt nach San Jago getbdteten Rit¬ 

ters (im Filicopo ist Giulia des Lalius Gattin); die Hauptstadt 

des Konigs Felis heisst Naples (im Filocopo Marmorina, bezw. 

Corduba); Blanceflor’s Mutter iiberlebt die Geburt ihrer Toch¬ 

ter und wird die Erzieherin dieser sowie auch Floire’s (im 

Filocopo stirbt Giulia unmittelbar nach ihrer Entbindung) der 

Lehrer der Kinder heisst Gaidon (im Filocopo Ascalione); der 

Kbnig Felis bemerkt selbst zuerst die Liebe seines Sohnes zu 

Blanceflor (im Filocopo wird er durch Ascalione darauf auf- 

anuehraenszu iniissen glauben, dass der Filocopo zu keiner der franzosischeh 
Dichtungen in einem AbhangigkeitsverhMtnisse steht. — Die Kedactionen 
A. (mit subsidiarer Benutzung von B, und C.) und D. sind von E. du 
Meril herausgegeben worden (Floire et Blanceflor, po^mes du XIII siecle 
p, p. E. du M. Paris 1856) mit einer sehr ausfiihrlichen und inhaltsreichen, 
aber etwas verworrenen Einleitung. Redaction A. war bereits friiher durch 
Immanuel Bekker edirt worden. Ueber Ursprung und Verbreitung der 
Sage hatte vor E. du Meril bereits ebenso griindlich wie ausfiihrlich ge- 
handelt Emil Sommer in seiner Ausgabe der Dichtung Konrad Fleck’s 
,Flore und Blanscheflur‘ (Quedlinburg und Leipzig 1846). — In Dunlop- 
Liebrecht's Geschichte der Prosadichtungen etc. (Berlin 1851) ist die Sage 
leider unbesprochen geblieben. — Grasse in seiner Allgemeinen Literar- 
geschichte gibt, wie immer, nur wiiste Materialien. — Vgl. dieAnmerkung 
am Schlusse des Capitels. 
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merksam gemacM); der Herzog von Montoire heisst Joras (im 

Filocopo Feramonte); die ganze Erzahlung von dem Verrathe 

des Seneschalls, von der Verurtheilung der unschuldigen Blance- 

flor zum Flammentode und von ihrer Errettung durch Floire 

fehlt; Floire will sich aus Trauer uber den vermeintlichen Tod 

Blanceflor’s dadurch todten, dass er in den Lowenzwinger 

seines Vaters hinabsteigt (im Filocopo wird davon gar nichts 

erzMt), u. s. w. u. s. w. — In Version D lauert der spanische 

Konig den Pilgern nach San Jago in rauberischer Absicht auf, 

urn ein seiner jungen* Gattin gegebenes Versprechen zu er- 

fiillen (im Filocopo erfolgt der Kampf zwischen den Spaniern 

und den Pilgern nur durch ein vom Teufel veranlasstes Miss- 

verstandniss); der Vater der Blanceflor ist der franzosische 

Herzog Henri d’ Olenois (im Filocopo der Homer Lalius); der 

Herzog Henri wird gefangen genommen und in den Kerker 
gewoifen (im Filocopo fMlt Lalius im Kampfe); Floire kommt 

auf seiner Fahrt zur Auffindung Blanceflor’s nach der Stadt 

Fusis und hat dort einen Kampf mit Diogenes, dem Sohne des 

Kaisers Sanones, zu bestehen (im Filocopo wird nichts der- 

gieichen erzahlt), u. s. w. u. s. w. [Bemerkt mag noch wer- 

den, dass Version D der Filocopo-Erzahlung immerhin ein 

wenig naher kommt, als Version A, namentlich dadurch, dass 

sie die Verurtheilung der unschuldigen Blanceflor und ihre 

Rettung in ganz ahnlicher Weise, wie der Filocopo, erzahlt; 
sodann aber sei noch darauf hingewiesen, dass auch D das Aben- 

teuer Floire’s in der Lowengrube berichtet, eine Episode, 
welche sich Boccaccio gewiss nicht wiirde haben entgehen las- 

sen, wenn er sie in einer Quelle gefunden hatte.] 

Schon diese Andeutungen werden hinreichen, um erkennen 
zu lassen, dass Boccaccio weder die eine noch die andere der 
uns erhaltenen franzosischen Versionen noch auch endlich etwa 

(was ubrigens von vornherein eine sehr gewagte Annahme ware) 
beide zugleich benutzt haben kann. Anzunehmen aber, dass 

eine dritte, uns nicht erhaltene franzosische Version existirt 
habe, welche einerseits eine Art Combination von A und D 

gewesen sein und andererseits doch wieder ganz selbstandige 
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Zuge besessen haben mtisste, und dass diese die Quelle des 

Filocopo gewesen sei, ist eine Hypothese, fur welche aucli nicht 

der Schatten eines Beweises beigebracht werden kann, wenn 

man auch zugeben mag, dass die Moglichkeit des einstigen 

Vorhandenseins einer solchen Version nicht apodiktisch ver- 
neint werden kann. 

Wir glauben, ganz im Gegensatze zu dem sonst in solchen 

Quellenfragen sehr competenten Landau (a. a. 0. p. 54 f.), dass 

Boccaccio keine franzosische Quelle benutzt, sondern dass er 

den Grundstoff fUr seine Dichtung von anderswoher entlehnt 

hat. Es will uns namlich scheinen, als miisse die Sage schon 

vor Boccaccio in einer volksthlimlich - rohen Form (etwa in 

Form einer kurzen, den wesentlichen Inhalt ohne alle poetische 

Ausschmiickung erzahlenden Novelle) italienisch bearbeitet 

worden sein. Denn Fiammetta motivirte den Auftrag zur Ab- 

fassung des Filocopo, den sie ihrem Anbeter bei der ersten 

Zusammenkunft im Benedictinerinnenkloster ertheilte, damit, 

dass das Andenken des Liebespaares noch von keinem (Kunst-) 

Dichter in Versen gefeierf worden, sondern den fabelhaften Erzah- 

lungen unwissender Menschen uberlassen geblieben sei. Offenbar 

dachte sie, als sie dies sagte, nur an das Schicksal der Sage 

in Italien, denn hMte sie auch an die franzosischen Bearbei- 

tungen gedacht, so konnte sie etwas derartiges eben nicht 

sagen. Und im Corbaccio (p. 233) klagt der Geist, dass seine 

sittenlose Wittwe immer nur leichtfertige belletristische Dich- 

tungen zu lesen pflege, und nennt unter anderen Beispielen 

auch die Canzone von Florio und Biancofiore. Nun konnte 

man zwar, da der Corbaccio betrachtlich spater, als der Filo¬ 

copo, entstanden ist, meinen, die betreifende Canzone sei erst 

auf Grund des Filocopo gedichtet worden; eine solche An- 

nahme wiirde aber sehr unwahrscheinlich sein, sowol weil der 

Filocopo schwerlich innerhalb der ersten funfzehn Jahre seines 

Bestehens popular genug geworden ist, urn eine volksthumliche 

Dichtung zu veranlassen, als auch weil Boccaccio damals doch ge- 

wiss nicht eine auf sein eigenes Werk sich griindende Dichtung 

als eine leichtfertige Lecture gekennzeichnet haben wiirde. Wir 
Korting, Boccaccio. 32 
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glauben also, dass bereits vor dein Filocopo eine, aber freilich 

sehr robe volksbuch- oder volksliedartige Bearbeitung der 

Florio-Sage oder auch inehrere derartige existirten und dass 

aus ihr, bezw. aus ihnen Boccaccio den Grimdstoff seines Bo- 

manes schbpfte. Und noch einer andern Vermuthung wagen 

wir Baum zu geben. Boccaccio erwahnt am Schlusse des 

Werkes, dass Florio und seiner Gattin Schicksale zuerst in 

griechischer Sprache aufgezeichnet worden seien. Sollte 

dies eine reine Fiction sein? Es ist das nicht recht glaublich, 

denn wollte der Dichter eine alteste Quelle fingiren, so hatte 

es ihm unstreitig naher gelegen, diese Quelle lateinisch ab- 

gefasst sein zu lassen^). Noch ist das Dunkel, welches iiber 

Ursprung und Heimath der Floire- und Blanceflor - Sage liegt, 

nicht vollig gelichtet, aber mancherlei innere und aussere An- 

zeichen deuten darauf hin, dass sie ein Product spatgriechischer 

Phantasie ist ^). Ihre Uebertragung nach Europa und in Sonder- 

heit nach Frankreich mag zunachst dnrch die Kreuzziige bewirkt 
worden sein, durch welche ja so mancher Cultur- und Litteratur- 

stoff den ^^^eg aus dem Osten nach dem Westen gefunden hat. 
Bei den nahen Beziehungen aber, welche im Beginne des 14. 

Jahrhunderts zwischen Neapel und Griechenland bestanden — 

ein Theil Morea’s war ja sogar, wenigstens nominell, dem Scepter 

der Angiovinen unterworfen ist es sehr wohl denkbar, dass 
spatgriechische oder, sagen wir genauer, byzantinische Littera- 
turwerke aus ihrer Heimath direct, ohne den Umweg iiber 

Frankreich zu nehmen, nach Neapel gelangten, sei es um dort 

Man konnte allerdings einwenden, dass durch die Verweisung auf 
ein angehlich griechisches Original Boccaccio sich den Anschein einer 
grosseren Gelehrsamkeit habe geben wollen, indessen zur Zeit, als der 
Filocopo entstand, war wol die einige Jabrzebende spater iippig bliibende 
Litterateneitelkeit, mit wirklicber oder erbeucbelter Kenntniss griechischer 
Sprache und Litteratur zu prunken, noch nicht aufgekommen; die Boccac¬ 
cio beigelegten Briefe des cod. Laurent. Plut. 29 no. 8, welche dagegen 
geltend geraacht werden konnten, stehen zu vereinzelt da, als dass sie zu 
einem allgemeinen Schlusse berechtigten. 

'^) Bereits E. du Meril hat diese Vermuthung ausgesprochen und in 
der Einleitung zu seiner Ausgabe ausfiihrlich zu begriinden versucht. 
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im Originale verstanden oder um in das italienische Idiom 

ubersetzt zu werdeii. Kenntniss des damaligen Vulgargriechi^ 

schen war in Neapel sicherlich verbreitet genug, und weit 

bedeutender, als heute, mbgen damals noch die griechischen 

Sprachinseln innerhalb des Konigreichs gewesen sein. Jeden- 

falls war das Neapel jener Zeit durch die Verhaltnisse berufen, 

zwischen byzantinischer und abendlandischer Cultur und Lit- 

teratur zu vermitteln und, was uns hier allein interessirt, 

einzelne Elemente aus der ersteren in die letztere zu iiber- 

tragen. Freilich besass bei dem Marasmus, welchem damals 

die byzantinische Cultur und Litteratur schon lilngst anheim- 

gefallen waren, eine solche Vermittlerrolle keineswegs irgend- 

welche erhebliche culturhistorische Tragweite, sondern sie 

berilhrte wol nur die Spharen des geselligen Lebens und der 

belletristisehen Litteratur i) und auch diese nur oberflachlich, 

aber die italienische Litteratur mit einigen anmuthigen Stoffen 

zu befruchten vermochte sie doch gewiss. Und einer dieser 

Stoffe war, meinen wir, die Floire- und Blanceflor-Sage. Nicht 

also in einer der damals vorhandenen franzosischen Bearbei- 
tungen lernte sie, wie wir glauben, Boccaccio kennen, sondern 

ein byzantinischer (mittelgriechischer) Homan ist seine Quelle 

gewesen, sei es, dass er denselben in einer italienischen Be- 

arbeitung gelesen hatte — denn fur die Lecture des Original- 

textes reichte seine Kenntniss des Griechischen schwerlich aus 

— Oder dass er mit dessen Inhalte nur durch die miindliche 

Erzahlung irgend eines Freundes bekannt geworden war. Jeden- 

falls aber ward ihm durch die Ueberlieferung, welcher Art 

dieselbe auch gewesen sein mag, nur eben der Grundstoff der 

Sage gegeben, gleichsam nur ein Skelett von ziemlich diirftig 

mit einander verbundenen Angaben, welches er dann durch 

Vielleicht auch auf die Sphare der bildenden Kunst (was hier ganz 
unerortert bleiben mag) und auf diejenige der antiquarischen Gelebrsam- 
keit. In letzterer Beziehung sei darauf bingewiesen, dass z. B. die gelehr- 
ten Arbeiten Paolo’s di Perugia und Boccaccio’s selbst (namentlicb die 
Gottergenealogien und das Bucb de montibus) mit denen der spateren by- 
zantiniscben Polybistoren in ihrer ganzen Anlage grosse Aehnlicbkeit 

besitzen. 
32* 
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seine Dichtung mit Fleisch und Blut bekleidet und dadurch 

zu dem Organismus eines Kunstwerkes umgestaltet hat, mag 

man dabei auch gern zugeben, dass dies Kunstwerk bei wei- 

tem kein in jeder Beziehung vollkommenes ist. 

Und so drangt sich uns jetzt die Frage auf: wie sollen 

wir uber Boccaccio’s Erstlingsdichtung, den ,Filocopo‘, ur- 

theilen? wie iiber ihren Werth oder Unwerth entscheiden? 

Nicht zu leugnen ist es, dass das Werk arge Fehler aufweist 

und dass diese selbst sehr scharf hervortreten und das Ge- 

sammturtheil leicht ungiinstig beeinflussen kdnnen. Die ganze 

Erzahlung ist zunachst zu breit angelegt — ein Fehler, wel- 

chem der schriftstellernde Neuling so leicht verfallt —, zu breit 
wenigstens im Verbaltniss zu der Einfachheit der Haupthand- 

lung, und in Folge dessen kann sie allerdings in einzelnen 
Parthien ermiidend wirken, wenn auch nicht gerade, wie Lan¬ 

dau, allzu streng verurtheilend, behauptet (a. a. 0. p. 53), 

„tbdtenJe Langweile“ erzeugen. Ein moderner Leser wird, 
wenn er nicht gerade aus litterargeschichtlichem Interesse es 

thut, schwerlich den ganzen ,Filocopo‘ Blatt fiir Blatt durch- 

zulesen vermogen, sondern sich gern mit der Lecture einzelner 
Capitel Oder auch mit einem fliichtigen Durchblattern begniigen. 

Aus eben diesem Grunde glaubten wir auch, gerade von dem 

,Filocopo‘ eine ausfiihrlichere Analyse des Inhaltes geben zu 
miissen. — Ferner ist nicht in Abrede zu stellen, dass die 

wunderliche Mischung antiker und romantischer, heidnischer 
und christlicher Elemente, welche wir im ,Filocopo‘ finden, in 

dem Leser auch nicht entfernt das wohlthuende und befriedi- 

gende GefUhl von einer inneren Einheit des Dichtungswerkes 
aufkommen lasst, sondern dass im Gegentheile dadurch der 

unbehagliche Eindruck hervorgebracht wird, es mit einer bi- 

zarren und selbst grotesken, weil aus ganz disparaten Bestand- 
theilen sich zusammensetzenden, Geistesschopfung zu thun zu 

haben. — Und endlich muss auch zugestanden werden, dass 

der Dichter die wichtigste der ihm durch sein Thema ge- 

stellten Aufgaben, die Aufgabe einer psychologischen Motivirung 
seiner Erzahlung, nur sehr unvollkommen gelost, ja dass er 
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die Losung kaum versueht hat. Die im ,Filocopo‘ auftreten- 

den Personen sind wenig mehr als Marionetten, die sich noch 

dazu sehr steif und holzern bewegen, die von dem Dichter 

construirte Gdttermaschinerie aber ist die denkbar unge- 

schickteste und ihr stossweises Erknarren verdirbt manche 

sonst recht schone Stelle in empfindlichster Weise. Dass 

iiberdies die innere Wahrscheinlichkeit einer Dichtung abgehen 

muss, in welcher Gotter und Heilige direct in die Ereignisse 

eingreifen und ausserdem wunderkraftige Ringe und gefeite 

Waffen ihr Spiel treiben, das ist ganz selbstverstandlich, aber 

wir mbchten dies nicht als einen Fehler bezeichnen, da die 

Dichtung ebeii als ein Marchen, in welchem von den Bedin- 

gungen und Gesetzen der realen Welt abstrahirt wird, auf- 
gefasst werden muss. 

Den angedeuteten Schattenseiten stehen indessen auch 

nicht minder beachtenswerthe Lichtseiten gegenttber. So ist 

vor allem die schbpferische Fttlle der Phantasie zu bewundern, 
welche in dem Werke sich ausspiicht. Was hat doch der Dich¬ 

ter aus der einfachen Erzahlung, welche allein ihm durch die 

Ueberlieferung dargeboten worden war, zu machen verstanden! 

mit welchem Aufwande poetischer Schaffenskraft hat er den 

ihm zur Bearbeitung gegebenen Stolf erweitert, umgestaltet, 

eingekleidet! wie hat er Episode auf Episode eingeflochten in 

das etwas geradlinige und eintonige Gewebe der urspriing- 

lichen Fabel! Einem farbenschimmernden Teppiche lasst die 

Dichtung sich vergieichen, dessen Muster nur in den Grund- 

ziigen von der Ueberlieferung vorgezeichnet worden war, wah- 

rend alle die bunten Felder, Verschlingungen und Arabesken 

des italienischen Meisters eigenstes Werk sind. Es mag sein oder 

vielmehr es ist unleugbar, dass die Arbeit nicht allenthalben zu 

loben ist, dass die Zeichnung an Schwulst und Manierirtheit lei- 

det, dass allzu viel Farben allzu grell in oft schreiendem Contraste 

neben einander aufgetragen sind, dass man nur allzu haufig 

verkiinstelte oder sonst misslungene Schnorkel da findet, wo 

allein Linien von edler Einfachheit wirksam gewesen waren — 

dies Alles und anderes Aehnliche darf man mit vollem Rechte 
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behaupten und darf dennoch des Kiinstlers reiche Phantasie 

bewundern. Es ist die iippig treibende Phantasie eines jugend- 

lichen Dichters, die das Werk geschaffen, eine Phantasie, die, 

der eigenen Kraft vertrauend und alle schulgerechten Normen 

verschmahend, allzu frei sich ergeht und oft die Grenzen des 

asthetisch Schonen und Zulassigen iiberschreitet, aber doch 

auch eine Phantasie, von der man urtheilen muss, dass sie 

der herrlichsten Schopfungen fahig ist, sobald sie nur sich 

ztigeln und weise beschranken will. — Sodann der Gedanke, 

das Antike mit dem Romantischen zu einem einheitlichen 

Ganzen zu verbinden, von welchem Boccaccio im ,Filocopo‘ 

sich leiten liess, er war unter den gegebenen CulturverhMt- 

nissen ein, wir wollen nicht sagen: grosser, aber doch bedeu- 

tender Gedanke, denn er allein ermoglichte es, die romantische 

Dichtung des Mittelalters in organische Beziehungen zur Renais- 

sancecultur zu setzen, er allein verhutete es, dass die italie- 

nische Litteratur entweder zu einer rohen, von den litterarisch 
Gebildeten ganzlich ignorirten Volksdichtung verwilderte Oder 

aber zu einer in Form und Inhalt antikisirenden Kunstdich- 

tung erstarrte, welche nur den litterarisch gebildeten Gesell- 

schaftsklassen, nicht aber der Gesammtheit des Volkes zu- 

ganglich und zusagend gewesen ware. Auch Bojardo und 

Ariost haben durch die Mischung und Verbindung des Romanti- 

schen mit dem Antiken ihre grossten Erfolge und ihren schon- 
sten Ruhm sich errungen, und selbst von Tasso lasst sich, 

w'enn gleich in eingeschrankterem Maasse, das Gleiche behaup¬ 

ten: denn was sind der ,Orlando innamorato‘, der ,Orlando 

furioso‘ und die ,Gerusalemme liberata‘ anders als Dichtungen, 

in denen romantische Stoffe nach den Gesetzen der Renaissance- 

kunst behandelt werden? Wie traurig ware es fiir die italie- 

nische Dichtung gewesen, wenn sie durch die Renaissance zum 

vblligen Verzichte auf die Romantik genbthigt worden ware! 

Nicht zwar, dass wir an sich die Mischung des Antiken und 

des Romantischen gut heissen wollten, wdr halten sie im Gegen- 

theile fiir vielfach ungesund und unschbn, und meinen, dass nur 
ein Meister ersten Ranges, wie ein solcher Ariost war, die ihr 
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anhaftenden Gebreehen durch seine Kunst zu verhiillen und 

abzuschwachen vermag, aber wir glauben durchaus, dass 

eine seiche Mischung die einzige Moglichkeit darbot, der ita- 

lienischen Litteratur im Zeitalter der Renaissance die Exi- 

stenzbereehtigung und die nationale Selbstandigkeit zu siehepn. 

Boccaccio freilich darf, wenigstens was den ,Filocopo‘ anlangt, 

nur eben auf den Ruhm Anspruch erheben, den so frucht- 

bringenden Gedanken zuerst gefasst und seine Verwirklichung 

angestrebt zu haben, denn um die Verwirklichung in eine 

asthetisch entsprechende Oder doch nicht missfallige Form zu 

fassen, reichte seine jugendliche, noch unreife Kraft nicht aus: 

er hat die disparaten Elemente, mit denen er operirte, neben 

einander gesetzt und durch einander geworfen‘), nicht aber, 

wie Ariost es gethan, sie mit einander zu einer kilnstlerischen 

Einheit, soweit dies iiberhaupt mdglich war, verschmolzen. — 

Gewiss mit Recht haben wir schliesslich auf die mangelhafte 

psychologische Motivirung in der Erzahlung des ,Filocopo‘ hin- 

gewiesen. Ungerecht ware es aber doch, dem Dichter jede 

psychologische Kunst absprechen zu wollen, denn zuweilen hat 

er Seelenzustande meisterhaft zu schildern verstanden. Wie 

trefflich weiss er z. B. die Qualen der Eifersucht auszumalen, 

von denen Florio gepeinigt wird, nachdem er seiner Geliebten 

vermeintliche Untreue erfahren! und wie naturwahr ist der 

gefangenen Biancofiore bange Sehnsucht nach dem Geliebten 

dargestellt! Und so wurde leicht noch manches andere Bei- 

spiel sich anfiihren lassen. 

Mag man aber liber den ,Filocopo‘ noch so hart urtheilen, 

Eins wenigstens darf man seinem Verfasser nimmermehr ab- 

Man denke z. B. daran, wie unvermittelt das Christliche neben 
das Heidnische gesetzt ist, wie unmotivirt namentlich die Bekehrung des 
friiher von den Heidengottern so thatig unterstiitzten Florio erscheint. — Ueber- 
haupt hat der Dichter es an einer eigentlichen Durcharbeitung seines 
StolFes vielfach fehlen lassen, so z. B. in Bezug auf Geographie und Chro- 
nologie, denn in den betreffenden Angaben herrscht die grosste Verworren- 
heit (Marmorina z. B. soil als in Spanien liegend gedacht werden, aber gleich- 
wol scheint es an mehreren Stellen nach Oberitalien versetzt zu werden; 
Constantin und Justinian werden mit einander verwechselt u. A. m.). 
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sprechen: ein seltenes Erzahlungstalent, wenn man auch so- 

gleich hinzusetzen muss, dass in dem Buche mit diesem Talente 

Missbrauch getrieben, dass dem Strome der Rede ein gar zu 

breiter und behaglicher Lauf gelassen wird. Wie gewandt 

weiss der Dichter zu erzahlen, wie anschaulich zu schildern, 

wie lebendig zu beschreiben! Und mit welcher Meisterschaft 

handhabt er die Sprache, wenn auch freilich noch nicht mit 

jener vollendeten Kunst, wie in seinen spateren Werken! wie 

volltonend sind die Perioden gebaut, und wie harmonisch reiht 

die eine sich der anderen an! Allerdings von einer gewissen 

rococoartigen Ueberladung ist zuweilen der Styl nicht frei- 

zusprechen, zuweilen ist der Ausdruck manieiirt und ver- 

schndrkelt, die Bilder und Metaphern sind zu sehr aufeinander 

gehauft und zu wenig ausgefuhrt, wol auch unklar und selbst 

unrichtig — indessen diese Fehler, die einem Jugendwerke so 

leicht anhaften, treten doch nicht in dem Grade hervor, dass 

sie zu einem ungunstigen Gesammturtheile iiber die Diction 

zwangen. — Wir brechen unsere Betrachtungen ab, indem 

wir das Gesagte kurz zusammenfassen. Kein Meisterwerk ist 

der ,Filocopo‘, nicht die zu riickhaltsloser Bewunderung nothi- 

gende Erstlingsschopfung eines dichterischen Genius, aber ein 

bedeutendes Werk ist er dennoch und, wenn auch als Ganzes 

misslungen, so doch reich an einzelnen Schonheiten, er ist der 

erste Roman der italienischen Renaissancelitteratur, die erste 
Dichtung, in welcher, freilich in unbefriedigender Weise, der 

Versuch einer Mischung romantischer und antiker Elemente 

gemacht worden ist, und von diesem Gesichtspunkte aus be- 
trachtet erscheint er der hbchsten Beachtung von Seiten des 
Litterarhistorikers wlirdig ^). 

0 Trefflichc Bemerkungen uber den ,Filocopo‘ gibt Bartoli in seinem 
interessanten Schriftchen: I precursori del Boccaccio etc. (Firenze, 1876), 
p. 54 ff. Sehr mit Kecht bekampft Bartoli die Annahme, dass Boccaccio 
franzbsischen Quellen gefolgt sei, und hebt die ausseren und inneren Ver- 
schiedenheiten hervor, welche den Filocopo vor den franzbsischen Dich- 
tungen kennzeichnen, namentlich macht er mit berechtigter Nachdriicklich- 
keit darauf aufmerksam, dass in Boccaccio’s Romane „c’e uno spirito 
nuovo; tanto nuovo e ricco ed esuberante, che transmoda; c’e lo spirito 
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della Rinascenza classical. Boccaccio’s Quellen waren nach Bartoli’s An- 
nahme, welche mit der unseren im Wesentlichen ubereinstimmt, „i racconti 
che correvano tra i volghi“. ^ Ganz neuerdings hat B. Zumbini, bekannt- 
lich einer der bedeutendesten Litterarhistoriker des modemen Italiens, 
dem ,Filocopo‘ eine ebenso gelehrte wie interessante Monographie ge- 
widmet („I1 Filocopo del Boccaccio^. Firenze, 1879), welche uns leider 
zu spat zuging, als dass wir sie fiir die Ausarbeitung des vorstehenden 
Capitels noch hMten benutzen konnen. -Wir wollen aber nicht unterlassen, 
im Folgenden wenigstens eine Uebersicht ihres reichen Inhaltes zu geben. 
1. Die Quelle des F. — Zumbini gelangt (p. 23 f.) zu dem Resultate, „lo 
studio ben fatto degli erotici greci confermerebbe sempre piu la grecita 
originale della leggenda di Florio e Biancofiore" und „la probabilita che 
il Boccaccio abbia seguito un testo greco o di derivazione greca, non 
esclude ch’egli possa aver insieme seguito, almeno in qualche parte, le tra- 
dizioni popolari“. Man sieht, es ist dies so ziemlich dieselbe Ansicht, 
welche auch wir oben ausgesprochen haben. Kaum aber ist es nothig, zu 
bemerken, dass Zumbini die erhaltene mittelgriechische Dichtung ,Jcrjyr]- 

Otg i^cciQfTog iQfoTixri y.(ti ^ivri tov navavrvyovg xal KoQrjg IlXctr- 

Cl a <t>X(6gr]g^ (ed. J. Bekker in den Abhandlungen der Berliner Akademie 
der Wissenschaften vom Jahre 1845) nicht fiir die Quelle, sondern eher (wie 
schon Sommer [in der Einleitung zur Ausgabe von Flore und Blanche- 
flur] und Schwalbach [die Verbreitung der Sage von Flore und Blanche- 
flur in der europaischen Litteratur, Krotoschin und Ostrowo 1869, 
p. 25]) fiir eine Bearbeitung des Filoc. hMt. 2. Ueber dieBestand- 
theile des Filocopo (p. 23 — 41). — Sehr mit Recht weist hier 
Zumbini gegen Bartoli u. A., welche den Filoc. als eine reine Renais- 
sancedichtung aufgefasst haben, auf die im Filocopo zahlreich enthaltenen 
mittelalterlich-romantischen Elemente bin. 3. Die Composition des 
Filocopo (p. 41—49). — Zumbini stellt hier die beachtenswerthe 
Ansicht auf: „il Filocopo puo considerarsi come una serie di racconti, 
a cui la vecchia leggenda sia stato meno argomento che pretesto, 
e che messi poi insieme, abbiano formato un’ unita piii apparente 
che vera, Componendo volta per volta questi racconti, I’Autore si pre- 
occupava principalmente dell’ effetto da produrre con quello che si trovava 
ad aver tra mani, senza molto badare ne a racconti che avesse gia com- 
posti prima, ne a quelli che avrebbe a comporre in*appresso“. Der Filoc. 
ist also als eine Reihe von nur lose mit einander zusammenhangenden Ein- 
zelerzahlungen aufzufassen. Daraus erklart sich die Verwirrung in der Geo- 
graphie (der Dichter folgte eben in der einen Erzahlung den Angaben der 
Legende, wahrend er in einer andern der wahren Geographie treu blieb), 
daraus erklart sich auch so manche Inconsequenz in der Erzahlung, wie 
wenn z. B. Giulia in der vom Konige Felice ihr gewidmeten Grabschrift 
als dem Geschlechte Casars entstammt bezeichnet wird, nichtsdestoweniger 
aber spMer die vermeintlich niedere Herkunft Biancofiore’s fiir den Konig 
und dessen Gattin den Grund abgibt, sich ihrer Verbindung mit Florio zu 
widersetzen. 4. Der Kunstwerth des Filoc. (p. 49 — 57). — Auf Grund 
einer allerdings nur kurzen, aber sehr geschickten und von riihmlicher Un- 



506 Neuntes Capitel. 

befangenlieit des Urtheils zeugenden Vergleichung des Filoc. mit den alteren 
nicbtitalienischen (franzosischen, mittelhochdeutschen) Bearbeitungen der 
Florio-Sage findet Zumbini, dass Boccaccio’s Behandlung des alten Sagen- 
stoffes (abgesehen von den von ihm eingelegten Episoden) bei weitem keine 
so poetische ist, wie diejenige seiner Vorganger, namentlich Konrad Fleck’s 
(Zumbini zeigt in diesem Abschnitte, wie iibrigens auch sonst, eine in 
Italien seltene Vertrautheit mit deutscher, speciell auch mit mittelhoch- 
deutscher Sprache und Litteratur). 5. Die Bedeutung des Filocopo 
fiir die Lebens- und Entwickelungsgeschichte Boccaccio’s 
(p. 57 — 65). — Zumbini macht hier auf den autobiographischen Werth 
aufmerksam, den der Filocopo besitzt, und legt in hochst interessanter 
Weise dar, wie fast alle spateren Werke Boccaccio’s im Filocopo bereits 
angedeutet und gleichsam im Keime vorhanden sind. 
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jAmeto'. jAmorosa Visioned ,Piammetta‘. 

VV enn wir Kecht batten, die folgenreiche erste Be- 

gegnung Boccaccio’s mit Fiammetta in das Jahr 1338 anzu- 

setzen, so wiirde Boccaccio etwa fiinfundzwanzig Jahre alt ge- 

wesen sein, als er den ,Filocopo‘ zu schreiben begann, also in 
einem Alter gestanden haben, in welchem so mancher andere 

Dichter bereits auf mehr als eine der Oeffentlichkeit tlberge- 

bene Geisterschbpfung zuriickschauen konnte. Nun konnen wir > 

zwar nicht mit voller Bestimmtheit behaupten, dass nicht auch 

Boccaccio bereits vor dem ,Filocopo‘ irgend welche andere 

Dichtung verfasst und veroffentlicht haben sollte, indessen die 

Wahrscheinlichkeit spricht doch sehr dafiir, dass der ,Filocopo‘ 

in der That das poetische Erstlingswerk seines Verfassers ge- 

wesen ist, wenigstens das erste von grosserem Umfange — 

denn kleinere Dichtungen, namentlich solche erotischen Inhal- 

tes, mdgen allerdings fruher entstanden sein (vgl. oben S. 151) — 

und das erste, welches, obwol einer Einzigen gewidmet, doch 

oifenbar fur einen weiteren Leserkreis berechnet war. Somit 

scheint Boccaccio sich erst verhaltnissmassig spat zu einer 

ausgiebigeren Verwerthung seines poetischen Talentes und zu 

litterarischer Schriftstellerei iiberhaupt entschlossen zu haben. 

Und das liesse sich ja auch leicht erklaren: mochte der Dich¬ 

ter doch aus Scheu vor dem Zorne des Vaters, der ihn erst 
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fur den kaufmannischen Beruf und sodann fur das Rechts- 

studium bestimmt hatte, lange Bedenken getragen haben, 

seiner Neigung zur Litteratur sich hinzugeben, und gewiss 

verlieh erst die Liebe zu Fiammetta ihm den Muth, den ent- 

scheidenden Schritt zu thun und ganz dem Dienst der Musen 
sich zu weihen. 

Wenn aber Boccaccio wirklich bis zu seinem fiinfund- 

zwanzigsten Lebensjahre seinen poetjschen Schaffensdrang zu 

ztigeln vermocht hat, so hat er dann ihm einen desto unge- 

hemmteren Lauf vergonnt, hat der Lust des Dichtens voll 

uud ganz sich hingegeben und in rascher Aufeinanderfolge 

Werk auf Werk geschaffen, ja wol zu weilen selbst an meh- 

rerenWerken gleichzeitig gearbeitet. So ward es ihm moglich, 

innerhalb zweier Jahrzehende — denn so lang annahernd ist 

die Periode seiner dichterischen Thatigkeit gewesen — so 
Vieles zu schaifen, so Vieles und so Verschiedenartiges. 

Dem ,Filocopo‘ folgten rasch oder, wie richtiger zu sagen 
sein wird, neben dem ,Filocopo‘ entstanden ungefahr gleich¬ 

zeitig drei weitere Dichtungen: der ,Ameto‘, die ,Amorosa 

Visione‘ und die ,Fiammetta‘, drei Dichtungen sehr verschie- 

• den an Form, Inhalt und Werth und doch, namentlich die bei- 

den ersteren, durch gemeinsame CharacterzUge mit einander 

verbunden und sammtlich entsprungen der ersten Liebesbe- 
geisterung des Dichters fur die schdne Fiammetta. Den 

,Ameto‘ darf man, freilich nicht in des Wortes eigentlichster 
Bedeutung, als eine Idylle , die ,Amorosa Visione‘ als ein 

allegorisches Gedicht und die ,Fiammetta‘ als einen Roman 
bezeichnen. 

Wir wenden uns zunachst dem ,Ameto‘ zu, wobei es 

unsere erste Aufgabe sein muss, den Inhalt dieses Werkes zu 

skizziren, eine Aufgabe, welche wir freilich aus einem spater 

anzufuhrenden Grunde nur theilweise werden erfullen konnen. 

Streng genommen kann man nur die Rahmenerzahlung eine Idylle 
nennen, und auch in Bezug auf diese ist zu bemerken, dass die Idylle 
nicht rein durchgefuhrt, sondem mit Allegorie gemischt ist. 
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Nicht von den Wechselfallen des Schicksals, wie solche 

etwa den Cyriis, Perseus, Crosus u. A. von der Hdhe ihres 

Gluckes niedersturzten oder etwa einen Alexander den Grossen 

und einen Casar auf die Gipfel irdischen Daseins erhoben, will ich 

berichten — so erklart der Dichter in einem dem Werke vor- 

ausgesandten Prologe —, denn was konnte dies nutzen ? Weder 

richtet ja die Klage urn das einstige Leid Anderer einen Un- 

giucklichen empor, noch auch vermag die Erinnerung an das ein¬ 

stige Gliick Anderer einem Gliicklichen das Gluck, dessen er 

sich erfreut, zu bewahren. Nur von Liebe will ich erzahlen, 

denn an Liebesgeschichten entzttnden sich neue Liebesflainmen. 

Und ist nicht auch die Liebe die machtigste und wundertha- 

tigste Gottheit? Wer sollte sich weigern, ihr dienstbar zu 

sein? Gewiss Niemand, wenigstens aber werde ich es nicht 

thun. So will ich denn Amors Siege besingen, beseelt von der 

Liebe zu der Dame meines Herzens, zu deren Schopfung sich 

einst Natur und Kunst verbiindet haben, vergessen will ich 

die Zeit, in welcher Amor herbes Leid mir angethan, und nur 

von den reichen Schatzen will ich erzahlen, welche meiner 

Geliebten reizender Anblick mir Unwiirdigem enthiillt. Wer 

Liebe in sich tragt, der hore mir zu! Nicht kiimmere ich 

mich um Andere. 

. Ungefahr den gleichen Gedanken,, der am Schlusse des 

'Prologes ausgesprochen ward, wiederholt der Dichter dann in 

poetischer Form in einem einleitenden Liede von 30 Terzinen: 

nur das Lob der Venus wolle er singen, und deshalb flehe er 

sie und Cupido und die Geliebte um Beistand an. — Hierauf 

beginnt dann die Erzahlung selbst. 

In einer reizenden Waldlandschaft Italiens, dort wo der 

Berg Corythus emporragt, lebt der junge Jager Ameto, ganz 

der Lust der Jagd hingegeben und die landlichen Gottheiten 

0 „Coritus (d. i. Corythus) mons creditur Hetruriae, a Corito vetustis- 
simo rege, Electrae viro et Dardani patre, una cum oppido in eodem exi- 
stente denominatus“. Boccaccio, liber de montibus etc. s. v. = Sanso¬ 
vino im Commentar zum Ameto (Erzahlung der Lia) identificirt Corito mit 
dem Fiesolaner Berge („ Corito fu detto il monte oggi appellate Fiesole"). 
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fromm verehrend. Eines Tages, als er dem Waidwerk obge- 

legen und reiche Beute gemacht hat, ruht er am Ufer eines 

Baches unter dem Schatten einer Eiche und seherzt mit seinen 

Hunden. Da hort er plotzlieh einen lieblichen Gesang. Er 

glaubt, dass Getter zur Erde niedergestiegen seien — was ihn 

sehon langst die grossere Ergiebigkeit der Jagd und die er- 

hohte Fruchtbarkeit des Bodens hatte vermuthen lassen — 

und eilt nach dem Gebiische hin, aus welchem der Gesang er- 

tbnt. Dort erblickt er, hinter Baume sich versteckend, eine 

Schaar von Nymphen, von denen die einen ihre Fiisse in einem 

voriiberfliessenden Bachlein baden, andere ihr Antlitz waschen 

und noch andere nachlassig im Grase hingestreckt ruhen. 

Die Hunde der Nymphen aber gewahren seine Nahe, stiirzen 

mit wiithendem Gebelle auf ihn zu und bedrohen ihn mit 

grimmigen Bissen. Vergebens versucht er ihnen zu entfliehen, 
die rasenden Thiere verfolgen ihn, und schon glaubt er, 

Actaons Schicksal erleiden zu mussen — da rufen die Nymphen 
ihre Hunde zuriick, besanftigen dieselben und laden den Jiing- 

ling ein, in ihre Mitte zu kommen. Diejenige aber, welche so 

lieblich gesungen, stimmt aufs Neue ihr Lied an, welches un- 
gefahr folgenden Inhalt hat: „Ich bin des Cephissus Tochter, 

welcher die schdne Nymphe Liriope bezwang. Mein Bruder 

war ein wilder Jagersmann, der die Liebe floh, bis er, in^einem 

Quell sich schauend, von Liebe zu sich selbst ergriffen ward, 

in Liebesgram sich verzehrte und endlich in eine Blume ver- 

wandelt ward, welche ich oft mitleidsvoll betrachte. Ich selbst, 

die man ,Lia‘ mich nennt, bin nicht der Liebe feind, sondern 

fiige mich ihr gern und willig. Beglucken will ich, wer immer, 

wenn er nur meiner wurdig, mein schones Antlitz mit seines 
Herzens Augen betrachtet und in sein Herz mich ein- 

schliesst.“ — Ameto, auf seinen Stab gelehnt, lauscht dem 
Gesange bewunderungsvoll, und als derselbe geendet, erwacht 

er wie aus tiefem ’Trauma Liebe zu Lia hat ihn ergrilfen, 
und immer gewaltiger flammt sie in ihm auf, sobald er die 

wunderbare Frauengestalt mit den blonden Haaren betrachtet. 
Zugleich aber erwacht in ihm das Bewusstsein, dass er, der 
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rohe Jager, der Gunst einer so herrlichen Jungfrau nimmer 

wiirdig sein kdnne, er beginnt sich seines vernachlassigten 

Aeusseren und seiner diirftigen Kleidung zu schamen und sucht 

verstohlen sie ein wenig zu ordnen, namentlich Haupthaar 

und Bart zu glatten. Hin und her wogen in ihm die Ge- 

danken, oh er um der schonen Nymphe Liebe zu werben 

wagen solle oder nicht, und er strebt darnach, iiber die Natur 

des bisher von ihm nie gekannten Gefiihles der Liebe sich 

klar zu werden. Endlich entschliesst er sich, der Liebe sich 

hinzugeben; er eilt zu seiner Jagdbeute zuriick, ladt sie auf 

seine Schultern und bringt sie — nachdem er zuvor im Bache 

sich das Antlitz vom Staub gereinigt — der Nymphe, zu ihren 

Fiissen sie niederlegend, wenige und ungeordnete Worte dabei 

stammelnd. Dann weilt er bei den Nymphen, bis das Herein- 

brechen der abendlichen Schatten sie und ihn zur Heimkehr 

mahnt. Fortan begleitet er seine neugewonnenen Freundinnen 

immer auf die Jagd und erweist ihnen, namentlich aber Lia, 

alle moglichen Dienste. Der hereinbrechende Winter macht 

indessen, sehr zu seinem Leidwesen, der Jagdfreude bald ein 

Ende und nothigt Ameto zum Verbleiben in seiner Hutte, wo 
er die Zeit mit Ausbesserung seiner Jagdgerathschaften, Abrich- 

tung seiner Jagdhunde und Jagdvogel und anderen Vorberei- 

tungen fiir den Wiederbeginn des Waidwerkes im nachsten 

Sommer hinbringt. Sobald das Friihjahr milderes Wetter 

spendet, zieht er wieder aus in den Wald, und seine Hoffnung, 

Lia dort anzutreffen, wird nicht getauscht. Gemeinsam mit 

ihr stellt er nun taglich den Thieren des Waldes nach, und 

wenn sie im Eifer der Jagd einander verlieren, so treffen 

sie sich immer an einem vorher verabredeten, lieblich unter 

Baumen gelegenen Ruheplatze wieder. So erwartet eines 

Tages auch Ameto seine Lia, und wahrend er im schattigen 

Grase hingestreckt ruht, singt er, um sich die Zeit des War- 

tens zu kiirzen, ein Lied, dessen Inhalt etwa folgender 

ist: Alies sehnt sich in der sommerlichen Mittagsgluth 

nach Ruhe und sucht, um dem versengenden Sonnenbrande 

zu entgehen, den kiihlenden Schatten auf. Nur Lia irrt noch 
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auf den Bergen umher: mochte sie doch herniedersteigen, damit 

ihre Schonheit nicht von der Gluth geschadigt wird und damit 

ihr Geliebter sie aufs Neue bewundern kann! Sie moge also 

zu kominen sich beeilen! ibr Geliebter wird mit Blumen und 

Friichten sie beschenken, auch junge Taubchen und zwei kleine 

Hasen bat er fiir sie gefangen. 

Aber Stunde auf Stunde verrinnt, es nabt der Abend, die 

Sterne steigen empor, Lia kommt nicbt. Betriibt begibt sieb 

Ameto nacb Hause, jedocb boffend, dass er in kunftigen Tagen 

glucklicber sein werde. — Um die Mitte des Sommers werden 

die Feste der Venus gefeiert. Da wallfabrten Alle — die 

Menschen sowobl wie die Halbgotter (Nympben, Najaden, Drya- 

den, Faune und Satyre) — zu den Tempeln, um dort Gebete 

und Gaben darzubringen. Besonders wird ein pracbtiger Tern- 

pel besucbt, der zwiscben dem Arno und Mugnone liegt und 

den’ein lieblicber, scbattenreicber Hain umgibt. *Hierber wal- 

len aucb Ameto und Lia, die sicb einander wiedergefunden. 

Nacb des Gottesdienstes beendeter Feier lagern sie sicb, so wie 

aucb Lia’s Begleiterinnen, auf einer naben, blumengescbmuck- 

ten Wiese, und Lia beginnt anmutbsvoll zu erzablen von des 

Olympes Gdttern und von der Erdenwelt Gebrecben. Da 

kommen zwei Nympben von wunderbarer Scbonbeit binzu^); 

Lia begrusst sie freundlicb und ebrerbietig und nimmt ibre 

Erzablung wieder auf, an welcber sicb Alle ergdtzen. Plotz- 

licb vernimmt man in der Nabe einen von den Tonen der 

Scbalmei begleiteten Gesang, und als man sicb umscbaut, ent- 

deckt man einen Hirten, der mit seiner Heerde im Scbatten 

einen Rubeplatz gesucbt bat. Die Gesellscbaft, erfreut von 

seinem Gesange, begibt sicb zu ibm und bittet ibn, das Lied 

nocb einmal zu beginnen, welcbe Bitte denn aucb gern von 

Die Reize und die Gewander dieser sowie der spMer noch hinzu- 
kommenden Nympben werden mit minutidser Detaillirung und nicht ohne 
eine gewisse Liisternheit geschildert. Von kiinstlerischem Standpuncte aus 
betrachtet, sind diese Schilderungen nicbt uninteressant, docb entbehren 
sie allerdings der wahren Anscbaulichkeit und leiden an Schwulst und Ein- 
tonigkeit. 
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ihm erftillt wird. In seinem Liede (26 Terzinen) preist nun 

der Schafer begeistert die Macht der Liebe, welche jeden 

Menschen, der ihr sich hingibt, in aller Weise zu veredeln und 

zur Tugend hinzuleiten vermag. Noch hat Teogapen — denn 

dies ist des Schafers Name — seinen Gesang nicht vollig be- 

endet, als zwei andere Nymphen, ebenfalls in zauberhafter 

Anmuth erstrahlend, sich der Gesellschaft anschliessen, in 

welcher man ihnen bereitwillig die ersten Platze anbietet. 

Nach Beendigung seines Gesanges wird Teogapen mit Beifall 

tiberhauft, er aber erbittet sich als Belohnung die Gunst, dass 

die Anwesenden den Wettgesang zweier ihm befreundeter 

Hirten, des Achaten aus Achademia und des Alcesto aus Arca¬ 

dia, welche von ungefahr hinzugekommen, anhdren wollen. 

Man gewahrt das gern, und somit beginnt die Gesangsfehde, 

welche Teogapen mit dem Spiele seiner Schalmei begleitet; 

ein Kranz soil des Siegers Lohn sein. Gegenstand des Streit- 

liedes (43 Terzinen) der beiden Hirten ist, wer von ihnen 

seine Heerde besser warte und reicheren Ertrag derselben ab- 

gewinne, Alcesto, der seine wenigen Schafe auf den Bergen wei- 

det, Oder Achaten, 'der seine zahlreichen Heerden in der Ebene 

grasen lasst ^). Der Streit bleibt, wie leicht begreiflich, unent- 

schieden und artet zuletzt in Schmahungen aus; das letzte 

Wort behMt indessen Alcesto, welcher auf den Bergen von den 

Musen erzogen worden zu sein vorgibt, und ihm wird auch 
der Preis zuerkannt. 

Hiernach begibt sich die Gesellschaft auf ihre fruhere 

Lagerstatte zuruck und berathschlagt eben, womit sie sich 

nun unterhalten wolle, als man noch zwei andere Nymphen 

hinzukommen sieht, denen man auf Lia’s Vorschlag entgegen- 

zugehen beschliesst; nur Ameto bleibt zuruck. Die Neuange- 

kommenen werden zu dem Ruheplatze unter einen bliihenden 

Feigenbaum gefiihrt. Ameto betrachtet die gdttergleiche An¬ 

muth ihrer Gestalten mit staunendem Blicke, sodann beginnt 

Es mag bemerkt werden, dass die Zahl der einem jeden Sanger zu- 
getheilten Strophen keine gleichmassige ist. 

Korting, Boccaccio. 33 
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er ein Lied vorzutragen: er dankt den Gdttern, dass sie seinem 

Auge die Fiille solcher Schonheit gezeigt haben, und preist 

sich selbst gliicklich, seinem friiheren, rohen Jagerleben ent- 

rissen worden zu sein und die Liebe kennen gelernt zu haben; 

er gelobt, sein Leben fortan ganz dem Dienste der Liebe 

weihen zu wollen, und debt die Getter an, dass die Gesell- 

schaft, welcbe gegenwartig sich zusammengefunden, immer 

vereint bleiben moge. 
Nachdem Ameto seinen Gesang geendet, bescbliesst man 

auf Lia’s Vorschlag, dass, urn die Zeit zu kiirzen und urn nicht 

verderblichem Mussiggange sich hinzugeben, ein jedes Mitglied 

der Gesellschaft die Geschichte seiner Liebe erzahlen solle. 

Nachdem noch weiter bestimmt worden ist, dass der oder die 

Erzahlende der Erzahlung ein Lied auf die von ihm Oder ihr 

besonders verehrte Gottheit hinzufugen solle, wird dem Ameto 

die Leitung dieser Unterhaltung iibertragen, und dieser fordert 

zunachst die ihm zur Eechten sitzende Nymphe zur Erzahlung 

auf. Eine jede der sieben Nymphen i) gibt nun eine ausfiihr- 

liche Erzahlung ihrer Liebe. Auf den Inhalt aber dieser ein- 

zelnen erotischen Novellen — denn als solche kann man die 

Erzahlungen bezeichnen — naher einzugehen, erscheint unthun- 

lich^). Es sind namlich diese kleinen Dichtungen derartig 

Mopsa, Emilia, Adionia, Acrimonia, Agapes, Fiammetta, Lia. Die 

GottFeiten, welche die Erzahlerinnen in ihren Liedern feiern, sind: Pallas, 

Diana, Pomona, Bellona, Venus, Adriana (= Ariadne), Cybele. Diese Lie- 

der tragen einen fast mystiscli zu nennenden Charakter, sind aber reicb 

an poetischen Scbonheiten. In Bezug auf ibre Form besteben sie sammt- 

licb aus Terzinen (13, 15, 18, 14, 14, 20, 31). 
2) Auf einige Einzelbeiten sei aufmerksam gemacht. In der Erzahlung 

der Adionia wird die sebr poetiscbe und culturbistoriscb interessante Scbil- 

derung einer Gartenanlage gegeben. In der von Agapes erzablten Novelle 

findet ^ sicb die derb bumoristiscbe Scbilderung eines verliebten Alten, 

welcbe ein Meisterstiick in der Kunst komiscber Darstellung genannt wer- 

den kann; ferner eine kiinstleriscb scbone — wie es scbeint, nacb einer 

Statue entworfene — Scbilderung der Venus. Fiammetta und Lia geben 

sagenbafte, sicberlicb zum Tbeil auf uralte Volkstraditionen sicb stutzende 

Griindungsgescbicbten von Neapel und von Florenz. — Nocb eine Bemer- 

kung liber den Gesammtcharakter dieser Novellen sei binzugefiigt, Sammt- 

liche Erzahlerinnen bericbten, wie sie von den Aeltern gegen ibren Willen 
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mit Allegorien und zwar, wenigstens anscheinend, zum Thei] 

mit Allegorien der bizarrsten und dunkelsten Art durchwoben, 

dass sie ohne Hinzufugung eines ausfuhrlichen Commentares 

uberhaupt unverstandlich sind; ja, so Vieles und Geistvolles 

auch iiber den Ameto geschrieben worden ist (das Beste diirfte 

Sansovino’s Cominentar sein), so darf man doch kiihn behaup- 

ten, dass eine wirkliche Erklarung jener Novellen noch niclit 

gegeben, dass der wahre Schliissel zu ihrem Verstandnisse 

noch nicht gefunden worden ist. Und schwerlich durfte er 

jemals gefunden werden. Offenbar hat der Dichter in diesen 

Novellen die Schicksale ihm bekannter oder befreundeter Damen 
und deren Familien aus Florenz und Neapel erzahlen wollen 

und hat, theils geleitet von seiner falschen Auffassung des 

Werthes der Allegorie (vgl. oben S. 435 ff.), theils bestimmt 

durch sehr begreifliche Riicksichtnahme auf die betreffenden 
Persbnlichkeiten sich bemtiht, die Erzahlung mit einer fur die 

Augen aller Nichteingeweihten undurchdringlichen allegorischen 
Hulle zu umgeben. Und dies ist ihm nur allzu gut gelungen: 

der Schleier, den er iiber den Inhalt der Dichtungen geworfen, 
ist noch nie gehoben worden noch durfte er es je werden. 

Wer ihn heben wollte, musste die innigste Vertrautheit mit 

dem Gesellschaftsleben des damaligen Florenz und Neapel be- 

sitzen, eine solche Vertrautheit aber sich zu erwerben, das 

durfte, da die erfordeiiichen Hiilfsmittel (namentlich in Bezug 

auf Neapel) fast ganzlich fehlen, geradezu unmoglich sein, und 

vermessen ware es, von der Zukunft eine unerwartete Be- 

reicherung der betreffenden geringfttgigen Materialien zu er- 

hoffen. Es sind also wenigstens vorlaufig, vermuthlich aber 

auch fur alle Zukunft die von den Nymphen erzahlten Novellen 

ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch, trosten mag man 

sich aber mit dem Gedanken, dass, auch wenn die Lbsung der 

vermahlt warden, wie sie aber das ihnen in der Ehe versagte Gliick wahrer 

Liebe ausser der Ehe suchten und fanden. Es ist die gefahrliche Lehre 

der Wahlverwandtschaften, die hier in anmuthiger Form gepredigt wird 

(vgl. die trefifende Charakteristik, welche Feuerlein [Hist. Ztsclir. t. XXXVIII, 

p. 258] vom Ameto gegeben hat). 

33* 
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Siegel einmal gelingen sollte, unser Wissen und Erkennen 

kaum wesentlich bereichert werden wiirden: die theils pikanten 

theils aueh ennuyanten Fragmente von Familienchroniken 
einiger Patriciergeschlechter wiirden sieh uns enthtillen, schwer- 

lich etwas Anderes und Besseres. Uebrigens ist dies jetzt 

noch verschlossene Novellenbuch selbst dann, wenn man sich 

nicht um die Entrathselung seiner Geheimnisse abmubt, ganz 

interessant zu lesen und lasst uns die reiche Phantasie seines 

Verfassers bewundern, der es verstanden hat, eine Fiille von 
zum Theil hochpoetischen Marchen zu erzahlen. 

Wir fiihren bier noch, und es wird dies in wenigen Worten 
geschehen sein, unsere Inhaltsangabe zu Ende. 

Nachdem Lia als die letzte der Erzahlerinnen ihre Novelle 

beschlossen, stimmt Ameto, von inbriinstigem Danke gegen 

Gott erfiillt, der ihn so Herrliches babe schauen, vernehmen 

und empfinden lassen, einen Hymnus (23 Terzinen) an, in 

welchem er — fiirwahr eine seltsame Verquickung heterogener 

Elemente! — mit aus der antiken Mythologie entlehnten Bil- 

dern und Wendungen die heilige Dreieinigkeit preist. Als 
sein Lied ausgesungen, erhebt sich, da der Abend bereits an- 

gebrochen, die Gesellscbaft, die Nymphen nehmen ihre Kranze, 

Bogen und Pfeile vom Boden auf, verabschieden sich von 

Ameto und begeben sich nach ihren Wohnungen zuriick; auch 
Ameto selbst begibt sich, erfiillt von Liebesgluth — denn eine 

jede der Nymphen, namentlich ausser Lia die schbne Fiam- 
metta, hat ihn entflammt — auf den Heimweg. 

In einem Schlussgesange von 33 Terzinen nimmt nun 

der Dichter selbst, welcher die Nymphen belauscht zu haben 

und von gleichen Gefiihlen, wie Ameto, fiir sie ergriffen wor- 

den zu sein vorgibt, Abschied von den holden Schopfungen 

seiner Phantasie, klagend, dass er aus dieser Zauberwelt nun 

wieder zuriickkehren miisse in das dustere Haus des ungelieb- 
ten Vaters (vgl. oben S. 169). 

Der ,Ameto‘ ist in mehr als einer Beziehung eine cultur- 

und litterarhistorisch hochst interessante Dichtung. Interessant 

zunachst um deswillen, weil sie uns einen Einblick thun lasst 
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in ein hoch entwickeltes Gesellschaftsleben und, was besonders 

bervorzubeben, in ein Gesellschaftsleben, das vorzugsweise von 

Frauen geleitet wird ^). Denn dass Boccaccio im Ameto eine 

poetiscbe Scbilderung des vornebmen geselligen Lebens, wie 

er es namentlicb in Neapel durcb eigene Betbeiligung kennen 

und bewundern gelernt batte, bat geben, dass er im Ameto 

sicb selbst, in den Nympben aber Damen, die er verebrte, bat 

scbildern wollen, dass er endlicb durcb die Abfassung der 

Dicbtung gewissen Damen eine feine Huldigung bat darbingen 

wollen, dies Alles ist nicbt im Mindesten zu bezweifeln. Der 

,Ameto^ erscbeint, unter diesem Gesicbtspunkte betracbtet, als 

ein Sittengemalde. Freilicb sind die einzelnen Gestalten und 

Gruppen desselben etwas sebr unklar gezeicbnet und uberdies 

in argen idealistiscben Nebel eingebullt, aber docb lasst ein 

realer Hintergrund sicb sebr wobl erkennen: wir seben scbone 
Frauen, die in vollkommenster Weise die Formen des gesel¬ 

ligen Umganges beberrscben, die, frei von aller Pruderie, aber 

aucb frei von jeder naturlicb sittlicben Scbeu, mit Mannern zu 

verkebren, diese zu fess'eln und anzuregen wissen, und die es 

versteben, in anmutbigen Spielen des Geistes und des Herzens 
den Ernst des Lebens binwegzutandeln und sicb selbst sowol wie 

Andere in den beriickenden Wabn zu versetzen, als sei die 

Welt nur ein zum heiteren, an kein Sittengesetz gebundenen 

Genuss bestimmter Bliithengarten; neben diesen Frauen aber 

erblicken wir einen Jiingling, welcher, nachdem er die ange- 

borene Blodigkeit nur allzu vollstandig uberwunden, mit 

Der ,Ameto* kann lebhaft an die Romane (namentlicb an den 

„Grand Cyrus**) der Mile de Scudery erinnern, in denen ja bekanntlich die 

Gesellschaft des Zeitalters Ludwig’s XIV. abportraitirt ist; nur freilicb sind 

die Portraits der Franzosin ganz ungleich historisch treuer und realisti- 

scher gezeicbnet, als die von Boccaccio im „Ameto** skizzirten. — Fiir 

den „Grand Cyrus** ist bekanntlich ein authentischer Schlussel entdeckt 

worden (vgl. V. Cousin, La societe frangaise au XVIIe si^cle [4eme ed. 

Paris 1873], t. I, Avant-Propos), der dem Culturhistoriker trefflicbe Dienste 

leistet. Ein Schlussel zum ,Ameto* fehlt noch, wie bereits bemerkt, und 

wiirde auch, wenn er sich einst fande, nichts sonderlich Neues erschliessen 

konnen. 
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liisternem Kennerblicke alle weiblichen Eeize mustert und von 

jedem schonen Frauenauge zu sinnlicher Leidenschaft sich ent- 

flammen lasst, der zvvar nach Idealen strebt, aber, weil er des 

sittlichen Ernstes ermangelt, in Wirklichkeit nicht Idealen, 

sondern triigenden Phantomen nachjagt und der in dem asthe- 

tiscben Genusse des Lebens die hochste Aufgabe des irdischen 

Daseins findet. Es ist die Gesellschaft der Kenaissance, deren 

Bild uns bier von einem ihrer Begriinder entworfen wird, jene 

Gesellschaft, die so leicht und heiter dahin lebte, die die 

Freuden des Augenblicks so voll und ganz zu geniessen und 

den Aussenbau des Lebens so kiinstlerisch schon zu gestalten 

verstand, die es aber nicht vermochte, sich die feste Grund- 

lage zu geben, welche allein durch Sittlichkeit und Streben nach 

Wahrheit gewonnen werden kann, und in Folge dessen von 

vornherein mit innerer Haltlosigkeit behaftet und zu raschem 
Niedergange verurtheilt war. 

Interessant ist ferner der ,Ameto‘, weil er in seiner Rahmen- 

erzahlung uns die erste moderne Idylle, das erste Schafer- 

gedicht der Neuzeit darbietet und also eine Litteraturgattung 

eingeleitet hat, die in der Folge eine so wichtige und breite 

Stellung innerhalb der Renaissancelitteratur, namentlich der 

spateren Renaissancelitteratur, einnehmen sollte. Der ,Ameto‘ 

ist der Vorlaufer aller jener zahllosen Hirtendichtungen, an 
denen besonders im sechszehnten, aber auch noch im siebzehn- 
ten Jahrhundert die elegante Welt in romanischen wie in ger- 

manischen Landen sich ergotzte. In Wahrheit freilich sind es, 

ganz sparliche und auch nur theilweise Ausnahmen abgerechnet, 

nur Pseudo - Idyilen, die aller Natiirlichkeit ermangeln: die 

Landschaften sind reine Phantasiegebilde und erinnern lebhaft 

an Theaterdecorationen und Staffagen, die auftretenden Schafer 

und Schaferinnen aber sind kokett in Hirtentracht geklei- 

dete, sentimentale Plerren und Damen aus den schongeistigen 

Salons und konnen keinen Augenblick ihr wahres Wesen ver- 

leugnen. So gelangt der Leser solcher Dichtungen selten nur 

zu einer wirklich poetischen Illusion, noch seltener zu einem 
wahren Kunstgenusse, oft aber wird ihm die derartige Werke 
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fast durchweg erfiillende Unnatur und Unwahrheit aufrichtigen 

Yerdruss bereiten und die lebhafteste Empfindung in ihm wach- 

rufen, dass solche Pseudo-Idyllen die Erzeugnisse eines ver- 

bildeten und ungesunden Geschmackes und dass ihr Vorhanden- 

sein und ihre Beliebtheit bedenkliche Symptome fiir den Zustand 

der betreifenden Cultur und Litteratur sind. Auch der ,Ameto‘ 

ist nur eine Pseudo-Idylle und init den Schwachen einer sol- 

chen behaftet, aber er nimint dock unter Werken ahnlichen 

Charakters eine hervorragende Stellung ein und entbehrt nicht 
« I 

aller Vorziige. Neben vieler Unnatur und grosser Manierirtheit 

finden wir in der Dichtung dock auch Manches, das uns natiir- 

lich und wohlthuend anmuthet und, weil aus dem Herzen des 

Dichters kommend, auch zu dem Herzen des Lesers spricht: 

nicht durchweg conventionelle Luge, wie in manchem andern 

Pseudo-Hirtengedicht, sondern auch ein gut Stuck Wahrheit wird 

im ,Ameto‘ uns geboten. Einzelne Landschaftsschilderungen 

in demselben sind, wie m4n bei der Lectiire sofort empfindet, 
von dem Dichter unmittelbar nach der Natur gezeichnet ^), 

und nicht bloss ein kiinstlerisch beanlagtes Auge, sondern auch 

ein fiir die Schonheit der Natur und fiir das idyllische Still- 

leben in Wald und Feld begeistertes Herz hat die zeichnende 
Hand geleitet: man fiihlt es, der Dichter kennt des Land- 

lebens Reize und weiss sie zu schatzen, aus der liberhitzten 

Atmosphare des Gesellschaftslebens sehnt er wenigstens zeit- 

weilig sich hinaus in die erfrischende Luft einfach landlicher 

Sitten. Zuweilen hat der Verfasser des ,Ameto^ auch Herzens- 
zustande mit ergreifender Wahrheit darzustellen verstanden 

und sicherlich selbstempfundene Stimmungen mit meisterhafter 

Seelenmalerei in Worten gezeichnet ^), 
Endlich mag noch auf Eins aufmerksam gemacht werden, 

was dem Ameto ein besonderes litterarhistorisches Interesse 

Man denke z. B. an die Schilderung der lieblicken Waldlandschaft 

im Eingange der Dichtung. 
2) Man erinnere sich z. B. der Scene, in welcher dargestellt wird, mit 

welch’ banger Sehnsucht Ameto die auf den Bergen umherirrende Geliebte 

erwartet. 
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verleiht. Boccaccio hat in dieser Dichtung zuerst den Ver- 

such gemacht, einen Novellencyclus durch eine Rahmenerzah- 
lung kiinstlerisch zusammenzufassen ^). Freilich kann man 

nicht sagen, dass dieser Versuch sonderlich gelungen sei. 

Beeintrachtigt wird sein Gelingen namentlich durch das Be- 

miihen des Dichters, auch den Personen der Rahmenerzahlung 
eine allegorische Bedeutung zu verleihen^). Es werden da- 

durch unnaturliche Zwitterwesen gesehaffen, und dies urn so 

mehr, als die weiblichen Personen nicht Menschen, sondern 

Nymphen sind, also in eine Sphare versetzt sind, welche sich 

jeder schaifen und klaren Auffassung entzieht und in welcher 

die Durchfuhrung psychologischer Charakterzeichnungen von 
vornherein eine Unmoglichkeit ist. 

Das asthetische Gesammturtheil liber den ,Ameto‘ ergibt 
sich nach dem Gesagten von selbst. Wir werden es dahin 

lauten lassen miissen, dass die Dichtung, obwol in litterar- 

historischer Beziehung interessant upd wichtig und obwol reich 

an einzelnen Schonheiten, dennoch als Ganzes betrachtet hochst 

wesentliche Mangel aufweist und in Folge dessen den kritischen 

Leser unmoglich befriedigen kann. Die Kraft des Dichters 

war olfenbar unzulanglich zur Losung der schweren Aufgabe, 

die er sich gestellt hatte, der Aufgabe namlich, ein heiteres 

Phantasiespiel zu erfiillen mit tiefsinnigem Inhalte — die ge- 
fahrliche Klippe der Allegorie war es, an welcher das Unter- 

nehmen scheitei’te und beinahe mit Nothwendigkeit scheitern 

musste, denn nur die grossten Meister der Dichtkunst ver- 

0 Etwas Aehnliches hatte er allerdings bereits in der Fiammetta-Episode 
des Filocopo gethan (vgl. oben S. 138 ff.), indessen da es sich hier eben 

nur um eine Episode, nicht um ein ganzes Werk handelt, so kann man 

dies Verfahren nur gleichsam als den Yersuch eines Versuches bezeichnen. 

Nach der scharfsinnigen und geistvollen Deutung Landau’s (a. a. 0., 
p. 60 f.), welche unter den bisher gegebenen ohne Zweifel die annehmbarste 

ist, sollen die sieben Nymphen die drei theologischen Tugenden und die 

vier Cardinaltugenden darstellen (im Einzelnen ist Lia = Glaube, Agapes 

Liebe, Fiammetta = Hoffnung, Mopsa = Weisheit, Emilia = Gerech- 
tigkeit, Adionia = Massigkeit, Acrimonia == Starke). 
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m6gen es, die Allegorie ihren Zwecken fugsam und dienstbar 
zu machen. 

Es ist aber eigenthumlich: gar manche Dichtung, welche 
der Kiitik nicht Stand halt, vermag dennoch uns zu gefallen, wenn 

wii sie, so zu sagen, unkritisch und gleichsam nur mit dem 

Genussorgane unserer Seele lesen. Und so verhalt es sich auch 
mit dem ,Ameto‘. Es ist iiber dies Werk ein solcher Hauch 

marchenhaft duftiger Poesie, eine solche liebliche Anmuth der 

Darstellung ausgegossen, dass es unwillkurlich uns fesselt, so- 

bald wir uns nur einmal seinem Zauber iiberlassen und auf 

die Geltendmachung unserer, an sich ja gewiss berechtigten, 

kritischen Anspruche verzichtet haben. Aus der Alltagswelt 
der Prosa fiihrt der Dichter uns auf den Sehwingen seiner 

Phantasie in ein schbnes Feeenland, wo man des irdischen 

Daseins Schwere nicht mehr empfindet, sondern leicht und 

gdttergleich, wie von holdem Traume umfangen, dahinlebt, 

liebliche Gestalten umschweben uns dort, erzahlen uns bald 

heitere bald wehmuthige Marchen und wollen uns glauben 

machen, dass durch unbefangen frohes Geniessen Tugend und 
Weisheit miihelos zu erringen seien. 

Es kann wol keinem Zweifel unterliegen, dass in der Ge¬ 
stalt des Ameto, des Titelhelden der ganzen Dichtung, Boc¬ 

caccio sich zu einem Theile selbst habe portraitiren wollen 

Oder vielmehr dass er Anschauungen, Stimmungen und Empfin- 

dungen, die er selbst gehegt und gefiihlt, auf die von ihm 

geschaffene Gestalt iibertragen hat. So handelt ja mehr Oder 

weniger ein jeder Dichter. Wir dui-fen demnach in der Zeich- 

nung des Ameto eine Art geistigen Selbstportraits des jugend- 

lichen Boccaccio erblicken, wenn auch freilich kein scharf 

und bestimmt entworfenes. Sonderlich schmeichelhaft ist dies 

Selbstportrait eben nicht: es zeigt uns einen in unklarem 

Idealismus befangenen Jiingling, der sinnlich erregt, ja sinnlich 

lustern ist und der dem gefahrvollen Irrthume zuneigt, schdnen 

Schein fUr Wahrheit zu halten. Urn es kurz zu sagen, Ameto- 

Boccaccio’s Charakter zeigt eine gewisse Unreife, Weichlichkeit, 

Haltlosigkeit. Und doch war Boccaccio, als er den Ameto 
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verfasste, den Jahren der vollen Mannlichkeit bereits sehr 

nahe! Allgemein namlieh, und zwar mit bestem Rechte, wird 

angenonimen, dass der Ameto bald nach des Dichters Riick- 

kehr aus Neapel in das ungeliebte Vaterhaus sei es in Florenz 

Oder in Certaldo, wahrscheinlich jedoch an letzterem Orte, ge- 

dichtet worden sei. Bewiesen wird dies namentlich diirch die 

im Schlussgesange ausgesprochene Klage, auf welche wir bereits 

mehrfach (oben S. 87, 169 u. 516) hingewiesen haben, bewiesen 

auch durch die unverkennbare toscanische Localfarbe der Dich- 

tung, die namentlich in den Landschaftsschilderungen lebendig 

hervortritt. Es muss iibrigens der ,Ameto' auch sehr bald nach 

Boccaccio’s Riickkehr in die toscanische Heimath entstanden sein, 

denn er ist unzweifelhaft alter, als die ,Amorosa Visione'^), 

welche doch, wie wir sehen werden, noch vor Konig Roberts 

Tode (Januar 1343) geschrieben ward. Haben wir Recht ge- 

habt, Boccaccio’s Riickkehr in das Jahr 1339 Oder 1340 an- 

zusetzen (vgl. oben S. 166), so ergibt sich 1340 Oder 1341 als 

wahrscheinliches Abfassungsjahr des , Ameto'. Der Dichter 

wiirde demnach damals etwa 27/28 Jahre alt gewesen sein, und 

es ist nicht eben riihmlich fiir ihn, dass er in diesem Alter 

noch zu keiner grbsseren Klarheit und Bestimmtheit des Den- 

kens und Wollens gelangt war. Entschuldigend mag man 
jedoch bemerken, dass der ,Ameto' offenbar ein „Stimmungs- 

gedicht" ist: er ist hervorgegangen aus der tiefen Wehmuth 

Boccaccio’s iiber die Trennung von der heiteren und geistig 

anregenden Geselligkeit Neapels und dem beseeligenden An- 

blicke der Geliebten. Enter dem Drucke einer derartigen 

Stimmung aber werden auch sonst tuchtige Charaktere leicht 

vorilbergehend weichlich, krankhaft sentimental und haltlos, 

zumal wenn sie, wie bei Boccaccio gewiss der Fall, zu einer 

gewissen traumerischen Schwarmerei hinneigen. 

0 Vgl. Am. Vis. XLI, v. 33 ff.: Dopo essa attenta al suon similmentel 
veniva quella Lia, che trasse Ameto | dal volgar uso dell’ umana gente. 
Es wird hier offenbar vorausgesetzt, dass Lia und Ameto dem Leser be- 
kannte Personlichkeiten seien, und folglicb muss damals (spMestens 1342) 
der ,Ameto‘ bereits verfasst und veroffentlicht gewesen sein. 
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^ Durfen wir in der Gestalt Ameto’s, wenn gleich mit eini- 

ger Einschrankung, ein geistiges Selbstportrait Boccaccio’s er- 
blicken, so liegt die Vermuthung sehr nahe, dass auch die 

Liebe Ameto’s zu Lia einen autobiographisch realen Hinter- 

gTund besitze, dass Boccaccio in ihr eine selbstempfundene 

Neigung zu irgend einer schonen Florentinerin babe darstellen 

und poetisch verklaren wollen. Neuerdings hatRenier^) diese 
Vermuthung ausfiihrlich zu begriinden versucht und ist sogar 

so weit gegangen, Lia mit der Mutter der (ausserehelichen) 

Kinder Boccaccio’s zu identificiren. So geistvoll indessen die 

Argumentation des gelehrten Italieners auch ist und ein so 

ruhmliches Zeugniss sie auch ablegt von seiner Vertrautheit mit 
Boccaccio’s Schriften, wir glauben dennoch, ihr widersprechen 

zu miissen. Dass Boccaccio, bevor er Fiammetta erblickt, be- 

reits wiederholt fluchtigen Herzensneigungen sich hingegeben, 

hat er mit wiinschenswerthester Offenheit selbst bekannt^), 
zugleich aber hat er an der betreffenden Stelle ausdriicklich 

angegeben, dass Neapel der Schauplatz seiner ersten Lieb- 

schaften war und dass die betreffenden Damen Abrotonia und 
Pampinea hiessen^). Wir haben kein Recht, das Selbstbe- 

kenntniss Boccaccio’s dahin zu erweitern, dass wir ihn noch 

vor seiner Uebersiedelung nach Neapel in eine Florentinerin 

verliebt sein lassen. Ueberdies kam Boccaccio, wie wir be- 

wiesen zu haben meinen , bereits im December 1330 nach 

Neapel, also als etwa siebzehnjahriger junger Mensch, der ge- 

0 la Vita Nuova e la Fiammetta (Torino e Eoma 1879), p. 226 ff. 
2) Ameto, p. 149, vgl. oben S» 149 f. 

Es sind dies allerdings oflfenbar Phantasienamen, ebenso wie Lia, 
und man konnte demnacb vielleicht meinen, dass Boccaccio dieselbe Per- 
sonlicbkeit bald Lia bald mit einem andern Namen benannt babe. Allein 
Boccaccio ist in der Anwendung seiner Phantasienamen sehr consequent 
und vertauscht unseres Wissens nie den einen mit dem andern. 

0 Vgl. oben S. 105. Renier stellt allerdings (p. 238 ff.) eine andere 
Chronologie der Jugendjahre Boccaccio’s auf: er lasst Boccaccio schon (am 
15. April) 1336 Fiammetta zum ersten Male erblicken und ihn folglich be¬ 
reits im Jahre 1329 (genauer ware angegeben worden December 1328) nach 
Neapel kommen. Gesetzt aber, dies ware richtig, so wurde unsere oben 
aufgestellte Behauptung nur um so besser begriindet sein. 
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wiss noch keine, ein voiles Jahrzehend nachwirkende Erfah- 

rung in erotischen Dingen gemacht hatte. Endlich ist auch 

zu berucksichtigen, dass Boccaccio, als er den ,Ameto‘ schrieb, 

unter dem vollen Zauberbanne seiner noch jungen Liebe zu 

Fiammetta stand: wie ware es da psychologisch denkbar, dass 

er gerade dainals einer jedenfalls langst verklungenen Neigung 

ein poetisches Denkmal gesetzt haben sollte? Und wie taktlos 

nicht nur, sondern selbst wie sinnlos ware es gewesen, wenn 

er in einem Werke, welches, wenn auch nicht direct Fiam¬ 

metta gewidmet, so doch gewiss in erster Linie fur sie bestimmt 

war, eine andere Frau verherrlicht haben wiirde! Nein, nicht 

eine bestimmte Frau, sondern die Frau schlechtweg hat der 

Dichter in Lia darstellen, er hat in dieser Gestalt sein Ideal 

der Weiblichkeit poetisch verkdrpern wollen. Dies ist die 

Aufgabe, fiir deren Losung Lia erschaffen ward, abgesehen 

davon, dass sie nebenbei auch den Glauben allegorisiren soil. 

Fragen kann man sich nun allerdings, warum theilte Boccaccio 
die Hauptrolle seiner Dichtung nicht der geliebten Fiammetta 

zu? warum bevorzugte er eine nur von seiner Phantasie ge- 

schaifene Gestalt? Hierauf ist zu antworten: Fiammetta war 

von vornherein mit einer andern, ihr wie dem Dichter naher 

liegenden Bolle bedacht, mit der Rolle, Caleone - Boccaccio’s 

Liebe zu erzahlen; und ferner ist zu bemerken: die Rolle der 
Lia hatte etwas an sich, was Fiammetta leicht hatte verletzen 

kdnnen, Oder wiirde etwa die vornehme, ihrer Meinung nach 

kbniglichem Blute entstammte Dame sonderlich erbaut gewesen 

sein, in der Dichtung ihres Anbeters als die Geliebte eines 

naturwiichsigen Jagers zu figuriren? Frauen sind in solchen 

Dingen sehr sensibel und hassen selbst den Schein einer 

Degradation. 

Welcher seltsame Einfall aber ist es, Lia zur Mutter der 

Kinder Boccaccio’s zu machen! Die Frau, welche dem Dich¬ 

ter des ,Ameto‘ Kinder gebar, hat zwar seinen vertrauten Um- 

gang genossen, aber sicherlich nie sein Herz, nie seine Liebe be- 
sessen, sondern Boccaccio unterhielt eben mit ihr nur ein Ver¬ 

bal tniss sinnlicher Art, ebenso wie Petrarca mit der Mutter 
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seiner Kinder. Ware es anders gewesen, so wiirde man gar 

nicht begreifen, warum Boccaccio diese Frau nicht zu seiner 

Gattin gemacht hat — woran ihn, den durch keine kirchlichen 

Weihen Gebundenen und, wie es scheint, ziemlich unabhangig 

Dastehenden, schwerlich etwas hMte hindern konnen —, und 

noch weniger wiirde sich erklaren, warum er in die vierzehnte 

Ecloge, in welcher er seiner friih dahingeschiedenen Kinder so 
liebevoll gedenkt, fiir die Mutter derselben, mochte diese nun 

noch leben oder ebenfalls schon verstorben sein, kein einziges 
freundliches Wort eingeflochten hat. 

Wir haben iiber den ,Ameto‘ nur noch zwei weitere Be- 
merkungen zu machen. 

Beachtenswerth ist die eine Mischung von Prosa und Lyrik 

aufweisende Form der Dichtung. Nicht etwa dass diese Form 

von Boccaccio erfunden worden ware — man findet sie viel- 

mehr bereits in mittelalterlichen Dichtungen, z. B. in der alt- 

franzdsischen Novelle ,Aucassin et Nicolete‘, und selbst in Schrift- 

werken des Alterthums, wie z. B. in Petronius’ Satiriae, ange- 
wandt, aber Boccaccio hat sie mit meisterhafter Kunst zu behan- 
deln und ihr eine grosse poetische Leistungsfahigkeit zu verleihen 

gewusst. Die Prosaparthien und die Lieder stehen, indem auch 
den ersteren in sehr glucklicher Weise eine lyrische Farbung 

gegeben worden ist, in wirkungsvoller Harmonie mit einander 
und verbinden sich zu schdner, kiinstlerischer Einheit. Hervor- 

gehoben muss dabei noch werden, dass durch die eingelegten 

Lieder immer Abschnitte in der sich abspielenden Handlung 

sehr passend gekennzeichnet werden, dass also diese Lieder 
eine ganz ahnliche Function erfiillen, wie die Chorgesange der 

griechischen Tragodie. Es wird hierdurch der dramatische 

Oder, genauer gesprochen, der melodramatische Charakter, wel- 

chen der ,Ameto‘ ohnehin seiner ganzen Anlage nach besitzt, 

noch mehr gesteigert, und sehr wohl kann man es verstehen, 

obgleich nur sehr bedingungsweise gut heissen, wenn mehrere 

italienische Litterarhistoriker den ,Ameto‘ als ein Drama, als 

das erste italienische Drama, betrachtet haben^). Jedenfalls 

Hier werde ein Problem wenigstens angedeutet, welches uns in einem 
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aber kann der ,Ameto‘ als der Vorlaufer der spatereii Sing- 
spiele und Schafer-Opern angesehen werden. 

Angefiigt ist dem ,Ameto‘ eine kurze Widmung an einen 

sonst ganz unbekannten Niccolo di Bartolo del Buono aus 

Florenz, welche indessen irgend etwas Bemerkenswerthes 

nicht enthalt. Man konnte iiberhaupt leicht versucht sein, 

diesen Epilog fiir unacht zu halten, wenn man nur abzusehen 

vermochte, von wein und zu welchem Zwecke er hinzugefugt 
worden sein sollte. 

Wir bescbliessen hiermit unsere Betraehtung des ,Ameto‘ 

und wenden uns der ,Amorosa Visione' benannten allegorischen 
Dichtung zu. 

Boccaccio hat sich in dieser Dichtung, wie schon deren 

Titel andeutet, der beliebten Fiction einer Traumvision be- 

dient. In sehnsuchtsvolles Denken an Fiammetta versunken — 
so berichtet er in dem einleitenden ,Capitolo‘ — ist er einmal 

entschlummert, und im Traume sieht er sich an einen ein- 

samen Meeresstrand versetzt, an welchem er angstvoll umherirrt. 

Da erscheint ihm plotzlich eine herrliche Frauengestalt: eine 

leuchtende Krone schmtickt ihr blondes Haupt, ein veilchen- 

farbenes Gewand umhiillt ihren Leib, ihre Rechte halt ein 

Scepter und ihre Linke einen goldenen Apfel. „Wenn Du 

diesen einsamen Ort verlassen willst;“ so spricht sie zu ihm 

spateren Bande eingehend beschaftigen wird. Es kann bocbst auffallend 
erscbeinen, dass die italieniscbe Renaissance kein irgendwie originales und 
wirklich bedeutendes Drama hervorgebracbt hat, sondern uber mehr oder 
weniger gelungene Nachbildungen der Tragodien des Seneca und Euripides, 
und der Komodien des Plautus und Terenz nicht hinausgekommen ist, 
wobei ja gern zugestanden werden mag, dass einzelne Werke Trissino’s, 
Machiavelli’s und Ariost’s eine relative Bedeutung besitzen. Und doch 
scheinen in Italien namentlich wahrend des 15. und zu Beginn des 16. Jahr- 
hunderts alle fiir die Bliithe des Drama’s erforderlichen Bedingungen er- 
fullt gewesen zu sein, und in anderen Landern, besonders in Spanien (urn 
von England gar nicht zu reden), ist unter anscheinend ganz ahnlichen 
Verhaltnissen das Drama wirklich emporgebliiht. Die Losung des Problems 
ist wol in den sehr gesunkenen sittlichen Zustanden Italiens wahrend 
der Renaissanceperiode zu suchen, indessen haben auch noch andere 
Factoren mitgewirkt. 
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mit holdseligem Lacheln, „und zur Statte jener hdehsten 

Gluckseligkeit Dich begeben, die noch kein Sterblicher mit 

ihrem vollen Namen zu benennen vermochte, so folge mir!“ 
Gern ist der Dichter hierzu bereit, und so tritt er denn, von 

der himmlischen Fiihrerin geleitet, die Wanderung an, anfangs 

aus Scheu die Augen niederschlagend. Als er nach langerer 

Zeit emporzuschauen wagt, gewahrt er, dass sie vor einem 

prachtigen Schlosse angelangt sind. Er glaubt, dass dies die 
Statte des hdehsten Gutes sei, und fleht mit dringenden Wor- 

ten seine Begleiterin an, ihn hiheinzufiihren. Diese aber mahnt 
ihn zur Bedachtsamkeit, denn gar Mancher, der ungestiim hin- 

eingeeilt, habe trauernd wieder zurilckkehren mlissen Hier- 

mit schliesst der erste Gesang. Im Beginne des zweiten fleht 

der Dichter zunachst die „hdchste und gnadenreiche Weisheit 

(intelligenza), die den dritten Himmel lenkt“ um ihren Beistand 

an, damit er das Grosse und Erhabene, das er zu berichten 

habe, auch in wurdiger Weise berichten kdnne, und sodann 
setzt er die Erzahlung fort. 

Der Dichter, seiner Fiihrerin folgend, schreitet weiter 

vorwarts (denn das Schloss ist als in noch einiger Ent- 

fernung liegend zu denken), bis sie zu einer alten Mauer 
kommen, die sich vor ihnen aufthurmt und ihnen den Weg 

versperrt. In ihrem oberen Theile beflndet sich ein kleines 

und enges Pfortchen, zu welchem beschwerliche Stufen (scale) 

hinauffiihren und durch welches sie, wie die Fiihrerin sagt, 

hindurchschreiten miissen; ilber dem Pfortchen aber ist eine 

Inschrift zu lesen, welche kiindet, dass dies der Eingang zu 
dem Pfad des Lebens sei, der, wenn auch ihn emporzuklimmen 

miihevoll erscheine, den Wanderer zur ewigen Ruhe geleite. 
Hinter dem Pfortchen gewahrt man einen blendenden Schimmer. 

Die Fiihrerin erklart, dass derselbe von dem heiligen Lichte 
ausgehe, welches den erhabenen Schopfer des Weltalls umgebe 

und welches die Menschen in der dunkeln Erdenwelt nicht zu 

erkennen vermbgen. Links aber von dem kleinen Pfortchen 

1) Terzine 28 gibt die Worte der Begleiterin, nicht des Dichters. 
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ist zur ebenen Erde eine hobe und weite Pforte zu schauen, 

aus welcher frohliches Larmen hervortont. — (Cap. 3.) Der 

Dichter fragt seine Fiihrerin, ob sie nicht durch die weite 

Pforte eintreten sollen. Diese aber verneint es, weil dies 

nicht der Eingang zu dem hochsten Gute, sondern nur zu den 

irdischen Freuden sei, wie ja auch die Ueberschrift der Pforte 

melde. Trotz der Abmahnungen der Begleiterin aber begehrt 

der Dichter dort einzutreten: es konne ja, meint er, keinen 

Schaden bringen, zunachst einmal die Freuden und Giiter 
dieser Welt kennen zu lernen lind das Emporsteigen zu dem 

hochsten Gute bleibe ja deshalb spater unbenommen. Ver- 

gebens sucht die Fiihrerin, ihn zur Befolgung ihres Bathes zu 

bewegen. Wahrend sie so mit einander sprechen, treten zwei 

Jiinglinge, der eine mit einem rothen, der andere mit einem 

weissen Gewande angethan, aus der hohen Pforte heraus und 

bitten mit schmeichelnd freundlicher Bede den Dichter, ihnen 

zu folgen und die Freuden ihrer Wohnstatte kennen zu lernen, 

spater konne er ja immerhin noch emporsteigen. Der Dichter 

vermag ihrer Einladung nicht zu widerstehen und folgt ihnen, 
seine Fiihrerin aber, obwol liber diesen Entschluss betriibt, 

verlasst ihn nicht, sondern begleitet ihn. — (Cap. 4.) Die 

beiden Jiinglinge geleiten den Dichter in einen weiten Saal, 

der so prachtig geschmiickt ist mit Kunstwerken aller Art, dass 
wol kein Mensch, nur Giotto ausgenommen, „dem die schone 

Natur Nichts verbarg“, etwas Aehnliches zu schaifen vermdchte. 

Hier erblickt der Dichter ein Gemalde, auf welchem Folgen- 

des dargestellt ist: in der Mitte sitzt eine herrliche, in Purpur 
gekleidete Frau, in der Linken ein Buch, in der Bechten einen 

Herrscherstab haltend; rings um sie, theils rechts, theils links, 
sitzen auf einer reich mit Blumen geschmiickten Wiese sieben 

andere Frauen mit heiterem Antlitz und, wie es scheint, frohe 

Lieder singend — zunachst indessen betrachtet der Dichter 

sie nicht genauer. Bechts von der Frauengestalt in der Mitte 

stehen auf der Wiese folgende, meist dem griechischen Alter- 

thume angehorige Philosophen und Gelehrte^): Aristoteles, 

Wir folgen in der Aufzahlung dem Montier’schen Texte, Andere 
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Isokiates ^), Plato, Molissus, Anaximandor, Thalos, Spousippus, 

Heraklit, Hippokrates, Galenus, Zeno, Euklid^), Demokrit! 

Solon, Ptolemaus, Tebico (?), Abracis (?), Averroes, Phaedon 

(? Fedon), Anaxagoras, Timaeus, Dioskorides, Orpheus, Am- 

bepece (?), Themistius, Hesiod, Linus, Timotheus, Pythagoras, 

Diogenes, Seneca, Tullius (= Cicero), Parmenides, Theophrast, 
Boethius, Avicenna u. v. A.^) __ (Cap. 5.) Fine andere 

Schaar von Mannern befindet sich auf der linken Seite der 

Wiesenflache; der Dichter bemerkt hier unter Anderen: 
Virgil, Homer, Horaz, Lucan, Ovid, Juvenal, Terenz, Pamphi- 

lus, Pindar, Statius („di Tolosa“), Apulej, Varro, Cacilius (?), 

Euripides, Antiphon, Simonides, Archytas, Sallust, Vegetius, 
Claudian, Persius, Agathon, Martial, Cato, Antigonus, Livius, 

Valerius, Orosius^). Nun wendet der Dichter seinen Blick der 

Mittelgruppe zu, die von der herrlichen Frauengestalt und 

den sie umgebenden sieben Frauen gebildet wird. Er sieht 

inmitten dieser Gruppe einen erhabenen Dichter, den die hohe 

Frau mit dem Lorbeerkranze geschmuckt hat und den die 

Anderen freudig bewillkommnen, er tritt, urn besser zu er- 

kennen, naher heran und gewahrt^), dass es der Florentiner 
Dante Alighieri ist, „der mit trefflichem Style geschildert das 

hochste Gut, des Jenseits Strafen und den ewigen Tod; der 

Ausgaben weisen zum Theil abweicbende Namen auf, so namentlich die 
ed. Yenet. vom Jahre 1558. Der Mangel kritischer Ausgaben der Werke 
Boccaccio’s macht sicb-hier und anderwarts recht empfindlich fiihlbar. 

9 Offenbar aber ist Sokrates gemeint. 
2) Der Name ist nicht genannt, sicherlich aber ist unter dem „Geo- 

metra“ kein anderer als eben Euklid zu versteben. 
Man siebt, es ist eine bunte Reibe von Personlicbkeiten, die bier 

aufgezablt werden; von den meisten bat aber Boccaccio sicberlicb nur die 
Namen gewusst, und selbst von den letzteren sind einige gewiss apokrypb 
und verdanken nur einem Missverstandnisse ibr Dasein. Wir baben daber 
aucb diese Liste fiir das Capitel iiber den Umfang des Wissens Boccaccio’s 
unberiicksicbtigt gelassen. 

9 Boccaccio gibt bei dieser Aufzablung iiber die bekannteren romi- 
scben Autoren kurze Bemerkungen, gelegentlicb aucb Urtbeile. 

Im Texte: „Ia donna mi disse“, der Dicbter vergisst also, dass er 
nur ein GemMde vor sicb bat. 

Korting, Boccaccio. 34 
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Musen Ruhm war er, so lang er lebte, und nun verschmahen 

sie es nicht, Genossinnen ihm zu sein/‘ — (Cap. 6.) Der 

Dichter fahrt zunachst fort in seiner begeisterten Lobpreisung 

Dante’s, den er „den Herren jedes Wissens“ nennt; er beklagt 

des grossen Sangers Tod und i-iigt den schnoden Undank, den 

die Florentiner ihm bewiesen, als sie die Verbannung iiber 

ihn verhangten. — Die Fuhrerin jedocb, welcher das Verweilen 

in den den irdischen Giitern gewidmeten Raumen lastig ist, 

ermahnt den Dichter, die Betrachtung des Gemaldes, welcher 

er sich gern noch langer hingegeben hatte, abzubrechen und seine 

Aufmerksamkeit anderen Gegenstanden zuzuwenden. Der Dich- 

ter fiigt sich diesem Wunsche und schaut um sich. Da erblickt 

er auf einem lorbeergeschmiickten Triumphwagen, von vier 

Rossen, weiss wie Alpenschnee, gezogen, eine wunderbare 

Frauengestalt. Eine Krone, reich geziert mit Gold und Edel- 

steinen, schmiickt ihr Haupt, kbnigliche Gewander umhiillen 

sie, in der einen Hand halt sie ein Schwert und in der andern 

einen goldenen Apfel. Ein Band umgibt sie, auf welchem die 

Namen aller Stadte und Lander verzeichnet sind, und uber 

ihrem Haupte befindet sich eine goldene Platte mit der In- 

schrift: „Ieh bin der Ruhm des Erdenvolkes“. Unzahlige 
Schaaren folgen ihrem Wagen nach. — (Cap. 7.) Es folgt 

nun eine Aufzahlung derer, welche dem Wagen der Gloria 
nachschritten: Janus, Saturn, Nimrod, Faunus, Picus, Belus, 

Electra, Atalanta, Dardanus, Siculus, Troilus, Ninus, Semiramis, 
Tomyris, Amphion, Niobe, Danaus, Xerxes, Cyrus, Laomedon, 

Priamus, Anchises, Paris, Aeneas, Ascanius, Hektor, Alexan¬ 

der d. G., dessen Vater Philipp und der sagenhafte Nectanabus, 

Darius (Codomannus). — (Cap. 8—12.) Fortsetzung des Ver- 

zeichnisses: Salomon, Simson, Absalom, Kapaneus, Eteokles, 

Tydeus, Adrastus, Polynices (Broccardo ?), Lykurg, Jason, Pe- 

leus, Achilles, Neoptolem, Diomedes, Ulixes, Patroklus, Ante- 

nor, Herkules, Antaus, Minos, Menelaus, Agamemnon, Prote- 
silaus, Amphiaraus, Theseus, Demophoon, Aegeus, Turnus, 

Euryalus, Nisus, Latinus, Pallas, Crosus, Jarbas, Helena, Oi*e- 
stes, Penthesilea, Lavinia, Jole, Deianira, (Cap. 9) Dido, 
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Hekuba, Polyxena, Hoeta (? „Hoeta poi seguitava ella | pian- 

gendo a’ Greci aver piaciuta mai, | quand’ elli andar per le 

derate vella“. Der Name erinnert an Aeetes, die Bemerkung 

und das Geschlecht an Medea, welche letztere aber spater 

genannt wird), Alkmene, Hypsipyle, Medea, Camilla, Ilia (d. i. 

Rhea Sylvia), Phoroneus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, 

Ancus Mai cius, Prisons Tarquinius, Serviiis Tullius, Tarquinius 

Superbus, Collatinus, Porsenna, Mucius Scavola (wird seltsamer 
Weise ,Cornelius‘ genannt), der altere Brutus, Horatius Codes, 

Curtius, Fabricius, Metellus („di’allafierezza | di Giulio, Tarpea 

tanto difese, | mostrando non curar la sua grandezza“), Curius 

DentatuS; Marius, Juba, Hamilkar, Mithridates, Manastabal, 

Codrus, Jugurtha, Catilina, Clolia, (Cap. 10) Hannibal, Has- 

drubal, Coriolan, Massinissa, Cincinnatus, Perseus (?Persio), 

Casar, Octavian^, Pompejus M., Ptolomaus (d. i. der agyp- 

tische Konig Pt. Dionysos, der Pompejus ermorden liess), 

Marcus Antonins, Cleopatra, der altere Scipio Africanus, Cor¬ 
nelia (wol die Mutter der Gracchen), Marcia (?), Julia, Cal- 

purnia, (Cap. 11) Konig Artus, Bordo (?), Prenzivalle, Galeotto, 

Lancilotto, Ginevra, Galeotto (wird bier zum zweiten Male ge¬ 
nannt), Chedino, Astore, Dimare, Suano, Amoroldo, Agravano, 

Palamides, Lionello, Polinoro, Calvano, Mordietto, Dodinello, 
Tristan, Isotta, Rubesto, Brunoro, Carl d. G., Orlando, Ulivier, 

Rinaldo da Montalban, Dusnamo^), Gottfried von Bouillon, 

Robert Guiscard, Kaiser Friedrich IL, Barbarossa, (Cap. 12) 

Carl V. Anjou, Saladin, Rudiger von Lorta (?? „Ruggieri di 
Lorta, che in arme ebbe gia valor cotanto“), Manfred und 

Conradin^). — Noch viele Andere folgten den Genannten nach. 

0 Sowol Casar wie Octavian werden sehr lobend beurtbeilt. 
Wir haben die italienischen Namensformen der Helden des Artus- 

und des Carlssagenkreises absicbtlicb unverandert gelassen, da dieselben 
litterargeschicbtlicbes Interesse besitzeii. 

Wir haben dies Verzeichniss vollstandig wiedergeben zu miissen 
geglaubt, weil es uns den Umfang und die Beschaflfenlieit des historischen 
Wissens veranschaulicht, welches Boccaccio zur Zeit der ,Am. Vis.‘ (etwa 
1342) besass: es ist ein ausgedehntes, aber wenig griindliches und sehr verwor- 
renes Wissen. — Nochmals machen wir darauf aufmerksam, dass wir dem 

34*^ 
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aber der Dichter will sich mit einer weiteren Aufzahlung nicht 

aufhalten, denn seine Fiihrerin gestattet ihm eine langere Be- 

trachtung des Zuges nicht und dvangt ihn, seine Aufmerksam- 

keit andern Dingen zuzuwenden. Da gewahrt er eine auf 

einem goldenen Throne sitzende Frau, mit einem goldenen 

Gewande angethan, eine goldene Krone auf dem Haupte tra- 

gend und mit goldenen Trophaen geschmuckt ^). In ihrer 

Nahe ist ein Berg von Gold und Silber und edeln Steinen 

aufgethurmt, den eine grosse Schaar von Menschen zu plundern 

bestrebt ist, indem sie mit Aexten, Beilen und Hammern und 

sonstigen Werkzeugen daran herumhacken und ein moglichst 

grosses Stuck herauszuschlagen sich bemiihen. Es ist eine 

wilde Jagd nach Reichthum, die man hier erblickt: Einer 

sucht den Andern wegzustossen und sich moglichst viel zu er- 

raffen. Gar Manche von diesen Leuten erkennt der Dichter, 
V 

und er zahlt sie im folgenden Gesange auf, wieder den Namen 

kurze Bemerkungen hinzuftigend. — (Cap. 13.) Aufzahlung 

der Habgierigen: Midas, Marcus Crassus, Attila, Epastus, 

Nero, Polymestor, Pygmalion, Dionysius der Aeltere, Phalaris, 

Pyrrhus („accompagnato con mal disposta e dispiacevol setta“; 

es ist wol der epirotische Konig gemeint), Tereus, Ptolomaus 

(ohne nahere Bezeichnung), Pisistratus, Hieronymus von Syra- 
kus, Azzalin von Navarra, und viele Andere, die der Dichter 

nicht nennen will. — (Cap. 14.) Viele „Pharisaer“ in langen 
Rocken und mit Kapuzen auf dem Haupte (also Monche) stehen 

ebenfalls unter den Habgierigen; sie geben sich den Anschein, 

den Reichthum zu verachten, und predigen die Armuth, heim- 

lich aber suchen sie, soviel sie nur irgend kbnnen, von dem 

Schatze sich anzueignen. Viele von ihnen sind dem Dichter 

bekannt, jedoch will er sie nicht namhaft machen. Unter der 

scharrenden Menge bemerkt der Dichter ferner einen Mann, der 

Texte Moutier’s gefolgt sind, und dass andere Ausgaben zum Theil ab- 
weicbende Namen aufweisen. 

Die Schilderung der allegoriscben Frauengestalt fehlt b. Moutier, 
wir haben sie aus der venetianischen Ausgabe vom Jabre 1558 einge- 
scboben, denn sie scheint uns nicbt fehlen zu diirfen. 
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mit den Nageln in dem Goldhaufen herumkratzt, iminer aber 

nur Weniges abzuschaben vermag, das Wenige jedoch angst- 

lich in seinem Beutel verschliesst, befiirchtend, es kbnnte ihm 

weggenommen werden: er tritt naher heran und erkennt seinen 
eigenen Yater (vgl. oben S. 86)! Der Dichter ist indessen 

naiv imd ofFenherzig genug, einzugestehen, dass er selbst, wenn 

es nur mit Ehren hatte geschehen konnen, sich gern zu der 

Schaar der Schatzgraber gesellt haben wurde, denn der Anne 

sei ja von Allen verachtet und gemieden. — (Cap. 15.) Als 

der Dichter sich weiter umschaut, erblickt er auf einer blu- 
henden Wiese einen Jiingling: das goldblonde Haupthaar des- 

selben wird von einer goldenen Krone umfangen, er ist mit 

einem golddurchwirkten Purpurgewande bekleidet, er halt in 
seinen Handen einen goldenen und einen silbernen Pfeil sowie 

einen Bogen, er sitzt auf zwei Adlern, wahrend seine Fusse 

auf zwei jungen Lowen ruhen. Zahlloses Yolk umgibt ihn. 
Die Einen schauen froh und freudig, die Anderen trUb und 

traurig, noch Andere schuchtern und zagend. Neben dim ¬ 

es ist kein Geringerer, als der Liebesgott selbst — sitzt eine 

schone, mit Kosen bekranzte Frau, die Yenus. Zur anderen 

Seite Amors sitzt eine andere, wunderbar schone Frau, Lucia 

genannt, die mit den gluthvollen Blicken ihrer herrlichen 
Augen mehr Wesen an sich zieht, als der Panther mit seinem 

Duft. Sie lasst erhabene Worte der Weisheit ertbnen, denen 

der Dichtei*, die Sprecherin anschauend, bewunderungsvoll 

lauscht. — (Cap. 16.) „Ich bin herabgestiegen aus der hdch- 
sten Hohe“, also spricht die schone Frau, „und bin gekommen, 

um Euch mein Antlitz zu zeigen. W^er wahre Schonheit 
schauen will, der schaue mich an, und er wird Anmuth ver- 

bunden mit Adel (gentilezza) erblicken. Ich bin der holde 

Quell der Gnade, Gott hat mich Euch gesandt, um Euch einen 

Theil des Gutes zu verleihen, welches er selbst besitzt. Mehr, 

als jede andere Frau, bin ich der Liebe ergeben, nie fand 

Sprodigkeit in mir eine Statte, und deshalb werde ich 

von Amor so hoch geehrt. Noch erstrahlt in mir so 

machtvoll sein Feuer, dass zuweilen Yiele meinen, ich sei er 
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selbst ^). Hofisch bin ich und heiter, und ganz erfullt Amor 

mich und nie werden seine Qualen mir hart erscheinen, da 

ich an ihre Heilung und ihr schones Ende denke. Blind ist 

der, welcher meint, dass er sein Liebessehnen ohne Schmerz 

und ohne viele susse Seufzer erfullt sehen konne. Daher 

empfange ruhig die scharfen Pfeile, welche er denen, die dar- 

nach verlangen, aus schonen Augen in das Herz sendet. So 

jugendlich, wie Ihr mich hier erblickt, begleite ich Amor, der 

mich ersehnt, dann werde ich zum Himmel zuruckkehren, der 

mich erwartet.“ Der Dichter bemiiht sich, den Namen der 

schonen Frau zu erfahren, aber es gelingt ihm dies erst spater, 

denn vorlaufig lenken sogleich andere Dinge seine Aufmerk- 

samkeit auf sich: er sieht die Liebeshandel der Gotter und 

Heroen, denen sich dann einige Liebespaare der mittelalter- 

lichen Sage zugesellen, vor seinen Augen dargestellt, und wid- 

met derselben mehr oder weniger ausfiihrlichen Schilderung eine 

Reihe von Gesangen. (In Cap. 16 wird noch erzahlt, wie 

Juppiter die Europa entfiihrt und als goldener Regen zur 

Danae herabtraufelt; in Cap. 17 und 18 folgen dann die Lie- 

besgeschichten Juppiters mit der lo, Phoenice [Arctos], Leda, 

Semele, Asteria, Latona, Antiope und Alcmene; in Cap. 19 

werden die Liebesgeschichten des Mars^), Apollo, Neptun und 

der Ceres, in Cap. 20 diejenigen des Bakchus, des Pan, des 

Saturn, des Pluto, des Merkur, des Boreas erzahlt, ausserdem 

sehr ausfuhrlich die Geschichte von Pyramus und Thisbe; 

Cap. 21: die Moral der Geschichte von Pyramus und Thisbe 

[„il suo furore | ha da temprar con consiglio discreto | a chi ne 

vuole aver fine migliore^^]. Jasons Liebesverhaltnisse mit 

Hypsipyle, Medea und Kreusa; die beiden ersteren werfen 

Jason in langerer Rede seine Treulosigkeit vor. Cap. 22: 

0 Es folgt hier ein Vers, dessen Sinn nicht recht klar ist: „avvegnache 
da lui a me sia poco“. 

2) Eigentlich: ich bin sein Gefass (son di lui vasello). 
Es ist die bekannte Erzahlung von Mars und Venus, die von Vul- 

kan liberrascht werden; Boccaccio zieht aus der Fabel die Moral, dass 
man immer offentlichen Scandal zu verhiiten suchen miisse. 
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Jason antwortet nicht auf die ihm gemachten Vorwiirfe, son- 

dern vergnugt sich mit der Kreusa. — Theseus lasst die 

Ariadne auf Naxos zuriick , Klagen der Ariadne. Liebesge- 

schichten der Phadra mit Hippolyt, der Pasiphae mit dem 

Stiere, der Myrrha mit ihrem Vater, des Cephalus mit der 

Prokris [Aura], des Narcissus. — Cap. 23: Orpheus steigt in 

die Unterwelt hinab, um die Eurydice herauf zu holen; Lied 

des Orpheus. — Diomedes und Odysseus entdecken den als 

Madchen verkleideten Achill. Liebe der Deidamia zu Achill; 

ihre Klage, dass der Geliebte sie verlassen will, um gegen 

Troja zu ziehen. — Cap. 24: Klage der von Achill verlassenen 

Briseis. AchilPs Liebe zu Polyxena. — Die Liebe Hero’s und 

Leanders. — Liebe der Scylla zu Minos. — Cap. 25: Liebes- 

geschichten des Alpheus und der Arethusa, der Canace und 

des Makareus, des Aegisth und der Klytamnestra, der Byblis 

und des Kaunus [langere Episode], der Phyllis und des Demo- 

phoon, des Meleager und der Atalanta, des Akontius und der 

Kydippe, — Cap. 26: Die Liebe des Herkules zur Jole; Klage 

der Deianira, wobei sie Herkules’ Heldenthaten aufzahlt. — 
Cap. 27: Das Urtheil des Paris. Paris entfOhrt die Helena. 
Trauer der Oenone. — Iphis und Icande. — Laodamia und 

Protesilaus [langere Episode]. — Odysseus und Penelope. — 

Cap. 28: Geschichte der Dido und des Aeneas bis zu der 

Abreise des letzteren [nach Virgil]. — Cap. 29: Tod 

der Dido [nach Virgil]. — Florio und Biancofiore [ohne 

nahere Angaben]. — Lancelot und seine Geliebte. — Tri¬ 

stan und Isolde). Noch viele andere Liebespaare erblickt 
der Dichter, weiss sich aber ihrer Namen nicht mehr zu er- 

innern. Er wendet seine Blicke zu der frilher erwahnten 

sehdnen Frau (Lucia) zuruck, preist ihre Schonheit und den be- 
seligenden Einfluss, den sie auf den, der sie anschaut, ausiibt. — 

Cap. 30. Der Dichter legt hierauf seiner Fiihrerin die Frage 

vor, ob das, was er hier geschaut, nicht des Schauens und 

b Originell ist hierbei die Angabe, dass Tbeseus gleicbzeitig mit der 

Ariadne aucb die Pbadra aus Greta entfiibrt und, wabrend er die erstere 

auf Naxos verlassen, die letztere nacb Atben gebracbt babe. 
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Bewunderns wiirdig sei, und wie es habe geschehen konnen, 

dass sie ihn davor gewarnt habe. Die Fuhrerin weist in ihrer 

belehrenden Antwort darauf bin, wie nicbtig und wie vergang- 

lich alle die irdischen Gilter seien, deren Abbild er bier 

erblickt habe, wie hinfallig der irdische Ruhm fur die Betrach- 

tung des Weisen erscheine und wie oft die Freude am irdischen 

Glucke in Trailer sich verkehre; man miisse einzig nacb der 

himmlischen Gliickseligkeit streben, zu welcher der Weg zu 

der von ihm gemiedenen engen Pforte fiihre. Sie ermahnt 

ihn, nun weiter zu gehen, und er gehorcht ihr, nachdem er 

sie gebeten, dass, wenn sein Sehnen ihn gegen ihren Willen 

hinreissen sollte, sie ihn zurechtweisen moge. — Cap. 31. Die 

Fuhrerin geleitet ihn nun durch eine niedere Thiir in einen 

anderen Saal, welcher ebenso, wie der erste, mit Gemalden 
geschmuckt ist. Mannigfacher Art sind die auf denselben ab- 

geschilderten Gestalten: die einen reich und pracbtig gekleidet 

und heiter und froh ausschauend, die andern in armlichen 

Gewandern und kummervoll blickend. Hier ist auch Fortuna 
dargestellt mit unerbittlichem, strengen Antlitze, auf einem 

Triumphwagen fahrend, den zwei wilde, in alien Farben schil- 
lernde Thiere zieben. Sie dreht bestandig ein grosses Rad, 

auf welchem fortwahrend Menschen auf- und niedersteigen, 
bald den Gipfel erklimmend, bald jab in die Tiefe hinab- 
stiirzend. Der Dichter klagt, dass ihm das Gliick immer 

feindlich gewesen sei, die Fuhrerin aber trdstet ihn, indem 

sie ihn an die Nichtigkeit der Gaben des Gliickes erinnert. — 

Cap. 32. Hierauf legt die Fuhrerin dem Dichter dar, wie die 

gemeinhin am hochsten geschatzten Gaben des Gliickes, Reich- 

thum und Macht, denjenigen, welchem sie zu Theil werden, 

in Wahrheit unglilcklich (weil unzufrieden, unruhig, argwoh- 

nisch, sorgenvoll etc.) machen, und wie nur der Arme und 

der in niederen Verhaltnissen Lebende wirklich gliicklich sein 

kdnne. — Cap. 33. Im Besonderen verbreitet sich die Fiih- 

rerin nun iiber die Werthlosigkeit des Adels: alle Menschen 
wurden in gleicher Weise von Gott geschaffen, nur die Tugend 

macht edel, Raster erniedrigt jeden Menschen zum Thiere. 
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Auch die Werthlosigkeit anderer Gliicksguter erdrtert die be- 
redte Fuhrerin und (Cap. 34) zeigt dann dem Dichter Bilder, 

welche die Wandelbarkeit des Gluckes veranschaulichen: The- 

beii, einst so gross und bliihend, jetzt eine Wildniss; Jokaste’s 

und ihrer Sbhne trauriges Ende; Troja’s Untergang, Priamus 

sammt seinen Sohnen, darunter der tapfere Hektor, ermordet. 

Hekuba in einen Hund verwandelt; Agamemnon, von Aegisth 

und Klytamnestra erschlagen; Achill hinterlistig in einem 

Tempel getbdtet; Sanherib im Tempel sterbend; Turnus von 

Aeneas vertrieben; Xerxes die Ueborschreitung des Hellespont 
beklagend; Athamas von Theben seine eigenen Kinder er- 
mordend; (Cap. 35.) Alexander der Grosse nur dureh seinen 

fruhen, tragischen Tod vor jahem Gluckswechsel gerettet; 

Arachne in eine Spinne verwandelt; fernere Beispiele gewal- 

tiger Schicksalswandelungen: Darius Codomannus; Niobe; Ika- 
rus; Cyrus; Perseus (? Persio); Nabuci); die Tochter des 

Pierus; das brennende Carthago; Hannibal; Hasdrubal; Zer- 

storung von Fiesole; Verwustung Pistoja’s durch Catilina; 
Marius von Sulla besiegt^). — Cap. 36. Die gottliche Strafe, 

so belehrt die Fuhrerin den Dichter weiter, erreicht jeden 
Frevler, und wenn sie zuweilen auch lange ausbleibt, so trifft 

sie doch dann urn so schwerer. Als Beispiele werden hierfur 

aufgezahlt: der altere Dionys von Syrakus [langerer Excurs]; 

Pompejus’ Flucht nach der Niederlage bei Pharsalus und seine 

Ermordung in Aegypten [drastische Schilderung des blut- 

strdmenden Schlachtfeldes und theilnahmsvolle Erzahlung des 

Vedi ancora a mano a man da quanti | uccelli il corpo di Nabuc e 

raso I temendo il figlio, che per tempo avanti | surgendo del sepulcro po- 

deroso | non ritornasse, e lui cacciasse fore | del regno dove vivea 

glorioso. 
2) Der Dichter spricht hierbei den patriotischen Wunsch aus: „A’ 

qnai, cos'i come a colui n’avenne, | possa avvenir, che nelle citta loro | a 

suscitar battaglia metton penne, [ lasciando il comun ben per suo lavoro“. 

Ein solcher Wunsch lag zur Zeit der Abfassung der Dichtung sehr nahe, 

denn es war dies die Zeit, in welcher Florenz von Parteizwisten aufs 

Aergste zerrissen war und sich in seiner Noth selbst der Zwingherrschaft 

eines Walther von Brienne gebeugt hatte. 
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Todes und der Bestattung des Helden]; (Cap. 37) Casar’s 

Ermordung; Nero’s Tod; dann werden ganz summarisch auf- 

gezahlt: Juba, Tarquinius Superbus, Porsenna, Lentulus, Tul¬ 

lius (d. i. Cicero), Ovid, Hamilkar. — Der Dichter erklart nun 

seiner Fiihrerin, dass er durch die geschauten Beispiele hin- 

langiich liber die Werthlosigkeit und Nichtigkeit der irdischen 

Giiter unterrichtet worden sei, dass er fortan nur nach ewigen 

streben wolle und dass ihm der langere Aufenthalt in diesen 

Raumen missbehage. Die Fiihrerin will folglich den Dichter zu 

jenen ewigen Gutern geleiten, zu denen die enge Pforte den 

Weg eroffnet. Im Begrilf dorthin zu gehen, erblickt der Dich¬ 

ter durch eine auf der linken Seite befindliche Thlir einen 

schonen, bluhenden Garten, aus welchem her man Gesang und 

frbhliches Barmen vernimmt; er bittet die Fiihrerin, mit ihm 

dort einzutreten. Sie tadelt ihn zunachst wegen dieses welt- 

lichen Wunsches — denn auch der Garten sei erfullt von 
Eitelkeit —, (Cap. 38) schliesslich fugt sie sich indessen seinem 

Begehren, jedoch mit der Drohung, dass sie ihn vielleicht 

gerade dann verlassen werde, wenn er sehnlichst nicht dorthin 

gegangen zu sein und von dort zuruckkehren zu kbnnen wiin- 
schen werde. Sie treten nun alle vier (denn auch die beiden 

Jiinglinge begleiten den Dichter noch immer) in den Garten ein. 
i 

Dort erblickt der Dichter einen mit wunderbaren Marmor- 
bildwerken geschmiickten Brunnen. Folgt eine ausfiihrliche 

Schilderung dieser Bildwerke: (Cap. 39) drei Frauenstatuen, 

deren jede aus einem Gefasse Wasser ausgiesst, bilden, von 

anderen Sculpturen umgeben, den Brunnen. Diese drei Statuen 

stehen an drei Ecken einer grossen Marmortafel, wahrend an der 
vierten Ecke ein anderes Bildwerk sich befindet. Die erste 

Statue ist weiss, das von ihr ausgegossene Wasser fliesst durch 

einen Ldwenkopf als Bach ostwarts; die zweite Statue, roth 

von Farbe, lasst die Fluth durch einen Stierkopf slid warts 

rinnen, und das von der dritten Statue, deren Farbe die 

schwarze ist, gespendete Nass rieselt durch einen Wolfskopf 
bald west-, bald nordwarts. Ewig grilnende Wiesen und Haine 

umsaumen des ersten Baches Ufer, wahrend dasjenige des 
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zweiten Baches nur von zeitweise griinen Wiesen und Hainen 

umgeben wird, der dritte Bach aber durch ein kahles und 

diirres Land dahinfliesst. Der Dichter will langs des Ufers 

des zweiten Baches hinwandeln und gibt dadurch seiner Fiih- 

rerin Anlass, ihn zu schelten, dass er so rasch seinen Sinn 

geandert babe, abermals nach irdischen Gtitern strebe und 

des ewigen Gutes vergesse. (Cap. 40.) Uin diese Mahnungen 

unbekummert und von seiner Ftihrerin sich trennend, schreitet 
der Dichter mit den beiden Junglingen einer griinenden Wiese 

zu, auf welcher er schon von fern viele Frauen erblickt hatte. 

Einige dieser Frauen singen, andere pfliicken Blumen, noch 

andere tanzen; Wohlgeriicbe wiirzen den von dem Bache durch- 

stromten Wiesenplan, und warmer Sonnenschein erfiillt ihn. 

Alle diese Frauen (deren Ziige ubrigens dem Dichter wohl- 

bekannt erscheinen) sind wunderbar schon. Besonders aber 

Eine, deren Anmuth der Dichter nicht genug preisen zu 

konnen meint und deshalb Apollo um seinen Beistand anfleht; 
er erkennt in der Holdseligen die „schone Lombardin“ — ihr 

wurde er sein Herz geschenkt haben, wenn es noch frei ge- 
wesen ware. Lange verweilt er sich bei den Frauen, bis seine 

Begleiter ihn zur Fortsetzung des Weges ermahnen, und er 

ihnen gehorcht. (Cap. 41.) Zwischen Hecken von Rosen und 

Jasmin und griinenden Baumen und Buschen weiter schreitend 

und sich ergotzend an dem lieblichen Gesange der Voglein 

kommen sie zu einer anderen Wiese, auf welcher wieder 

schone Frauen in anmuthsvollem Reigen dahinschweben. Auch 
diese Frauen sind ihm bekannt, und er gibt nun eine, auch 

den folgenden Gesang (Cap. 42) noch umfassende Aufzahlung 

derselben; auch auf ihre Namen deutet er in allegorischer 

Weise hin, aber freilich lassen diese Anspielungen, die gewiss 
eben nur fur einen ganz bestimmten Leserkreis verstandlich 

sein sollten, sich jetzt nur schwer oder vielmehr gar nicht im 

Einzelnen entrathseln i) und nur soviel lasst sich mit voller 

0 Vgl. was oben iiber die im ,Ameto‘ auftretenden Personlichkeiten 

gesagt wurde (S. 515). 
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Sicherheit behaupten, dass es sich urn Damen der vornehmen 

florentiner und mehr noch neapolitaner Gesellschaft handelt. 

Unter anderen lasst der Dichter auch die schbne Lia aus dem 

,Ameto‘ bier wieder auftreten, ein Beweis, dass er damals be- 

reits diese Idylle verfasst und verolfentlicht hatte (vg!. oben 

S. 522, Anm. 1). Und wie die Erwahnung Lia’s in Bezug auf die 

Abfassungszeit des ,Anieto‘, so ist die Nennung Johanna’s von 

Calabrien, der spateren Konigin, fur die Bestimmung der Ent- 

stehungszeit der ,Amorosa Visione‘ selbst von Wichtigkeit. — 

(Cap. 43.) Unfern von diesem Damenkreise sieht der Dichter 

eine Gesellschaft anderer Frauen sitzen; die nicht minder 

schdn, wenn auch ein wenig alter, als die ersteren, sind. Audi 

diese — unter denen z. B. jene bereits im ,Ameto‘ auftretende 

Florentinerin, deren Gemahl „von dem sechsten Casar (d. i. 

Nero) seinen Namen fiihrte ^)“ wieder erscheint — werden 

aufgezahlt, und es werden Anspielungen auf ihre Namen und 

Lebensverhaltnisse gegeben. (Cap. 44.) Unter diesen Frauen 

erblickt der Dichter Eine, welche er ebenfalls bereits friiher 
gesehen zu haben sich erinnert und deren Schonheit ihn ganz 

besonders fesselt. Unverwandt schaut er sie an. Da ruft sie 

ihm plotzlich zu, „nicht solle er ihre Hoheit (grandezza) scheuen, 

denn, wenn er wolle, werde sie demuthig werden, er solle ihre 

Schonheit mit Liebe ehren und sich fortan, wenn er nicht ihre 

Strenge erfahren wolle, dem Dienste keiner Anderen mehr 
widmen.^ Der Dichter antwortet, dass er ihr ganz ergeben 

sei und immer bleiben werde (Cap. 45), und fuhlt sich in 

der That von so heftiger Liebesgluth zu der Schonen ergriffen, 

dass er zu Grunde zu gehen befiirchtet. Da scheint es ihm, 

als ob die edle Frau auf ihn zukomme, ihm die Brust bifne 

und in sein Herz ihren Namen mit goldenen Buchstaben ein- 

schreibe; dann steckt sie ihm einen Ring an den kleinen 

Finger, an welchem Ringe eine Kette befestigt ist, deren an- 
deres Ende in ihrer eigenen (der Frau) Brust wie mit einem 

Anker eingefugt ist. In begeistert schonen Worten schildert 

0 Es muss namlich Casar als erster Casar mitgezahlt werden. 
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nun der Dichter die Innigkeit seiner Liebe und spricht die 

Hoffnung aus, dass die Geliebte seinen sehnsuchtsvollsten 

Wiinschen bald Erfiillung gewahren werde. (Cap. 46.) Und 

in der That wird ihm endlich nach fiinfmal dreimal neun Tagen 

(„cinque bate tre via nove giorni“ = 135Tage) daszu Theil, was er 

so heiss ersehnt hat. In dem verborgensten Theile des Parkes, 

wo dichtes Gebiisch jeden lauschenden Blick abwehrt, wird 

die Geliebte ganz die Seine. Darauf gesteht er ihr, dass er 

seine Filhrerin am Eingange des Gartens verlassen habe. Die 

Geliebte rath ihm, die Verlassene wieder aufzusuchen — denn 

sie werde ihn in der That zum wahren Heile fiihren — und 

alle ihre Gebote zu erfiillen; nur wenn sie etwa seiner Liebe 

ihn zu entfremden versuchen sollte, da solle er ihr den Ge- 

horsam versagem (Cap. 47.) In Folge dessen kehrt der 

Dichter zu seiner Fiihrerin zuruck und bittet dieselbe, mit 

ihm zu seiner Geliebten, deren Seelenadel er begeistert preist, 
kommen zu wollen und dann mit ihnen beiden den weiteren 

Weg anzutreten. Die Fuhrerin willigt ein, jedoch erst nach 

einigem Strauben und nachdem sie ihm das Versprechen ab- 
gefordert, dass er ihr in alien Dingen gehorchen wolle, ein Ver¬ 

sprechen, welches er ihr denn auch mit dem Vorbehalte, dass 
keine Untreue gegen die Geliebte ihm angesonnen werden 

dlirfe, ablegt. So begeben sie sich denn beide zu des 

Dichters Geliebten. (Cap. 48.) Dort angekommen begrusst die 

Fuhrerin die schdne Frau als ihre „susse, liebe und holde 

Schwester“, zu welcher sie langst gekommen sein wurde, wenn 

sie nur gewusst hatte, dass eben sie ihres Schiitzlings Er- 
korene sei. Sie ermahnt nun den Dichter, ewig seiner Liebe 

treu zu bleiben, und die Geliebte ihrerseits bittet sie, dass 
sie den Geliebten zu der Hbhe leiten mdge, von welcher sie 

selbst herabgestiegen sei, urn den Sterblichen die engelgleiche 

Schdnheit zu zeigen. Die Fuhrerin bestimmt darauf, dass der 

Dichter jetzt noch einige Zeit bei der Geliebten verweilen 

solle. Der Dichter lustwandelt nun mit der Geliebten im 

Parke, bis sie, nicht mehr begleitet von der Fuhrerin, zu einem 

versteckten Platze gelangen. (Cap. 49,) Dort fleht der Dich- 
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ter die Geliebte an, ihm ganz zu Willen zu sein. Schweigend 

winkt sie ihm Gewahrung^) — da, als das hochste Gliick ihm 

beschieden werden soli, erwacht er. Er trauert urn die zer- 

stbrte schdne Illusion, trbstet sich aber mit der Hoffnung, dass 

ihm vielleicht doch noch vergonnt sein werde, in Wirklichkeit 

das zu erlangen, was der Traum ihm hatte gewahren wollen. 

(Cap. 50.) Als nun der erwachte Dichter sich umschaut, er- 

blickt er seine Filhrerin wieder. Diese fordert ihn auf, ihr 

nun durch die enge Pforte zu folgen, denn dies sei der Wille 

seiner Geliebten, und wenn er ihn erfullt habe, werde er auch 

erreichen, was der Traum ihm vm’hiess. — Mit einer Widmung 

an die Geliebte, die naturlich keine andere, als Fiammetta 
ist, schliesst die Dichtung. 

Dies ist des Gedichtes Inhalt, es erubrigt nun, einige 

Worte iiber dessen Form zu sagen. Das ganze Gedicht zer- 

fallt, wie wir gesehen haben, in 50 Gesange, von denen ein 

jeder — mit Ausnahme des letzten, der um zwei Terzinen 

langer ist — 29 Terzinen und folglich (einschliesslich des 

Schlussverses) 88 Verse zahlt. Die Gesammtsumme der Verse 

betragt demnach 88 X 50 + 6 = 4406, ist also eine ziem- 

lich betrachtliche. Die Verse sind gewandt gebaut und fliessen 

leicht und glatt dahin. Es ist dies um so grbsserer Bewunderung 

worth, als Boccaccio sich seine metrische Aufgabe in selt- 

samer Weise erschwert und in derselben ein Problem sich ge- 

stellt hat, dessen erfolgreiche Losung ihm gerechten Anspruch 

auf den Ruhm eines der grossten Verskiinstler aller Zeiten 

verleiht. Die Anfangsbuchstaben sammtlicher Terzinen des 

ganzen Gedichtes namlich bilden ein riesiges Akrostichon, wel¬ 
ches sich in zwei vollstandige Sonette und eine Ballate glie- 

dert^). Man mag ja nun mit vollem Bechte dies Verfahren 

0 Das hier Gesagte steht mit dem in Cap. 46 Erzahlten in einem 
schroffen Widerspruche, der sich nur dadurch (aber auch nur unbefrie- 
digend) Idsen lasst, dass man die friihere Erzahlung als einen Traum im 
Traume auffasst. 

Das erste Sonett zahlt 17, das zweite 16 Verse (es sind dem je 
letzten Terzette noch drei, bezw. zwei Verse als Geleit beigefiigt), die Bal¬ 
late 18 Verse. Die Sonette sind an Fiammetta gerichtet und enthalten eine 
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als eine rniissige mid eines waliren Dichters unwiirdige Spie- 

lerei betrachten, bewundernswerth aber bleibt nichtsdesto- 

weniger die durch das Gelingen des Kunststiickes bekundete 

Herrschaft des Dichters liber Sprache und Versbau, zumal 

da so scheint es uns wenigstens — durch das Einflechten 
des Akrostichons nirgends dem Satzbau Gewalt angethan noch 

der Gedankengang beeintrachtigt worden ist, also durch das 

Versspiel der Inhalt nicht geschadigt und zur Nebensache her- 

abgedruckt wird. Unseres Wissens hat kein moderner Dichter 

etwas Aehnlfches zu leisten vermocht, allerdings aber vielleicht 

nur deshalb, weil ein jeder derartige ausgedehnte Spielereien 
verschmaht hat. — 

Offenbar hat Boccaccio, als er die allegorische Dichtung 
der ,Amorosa Visione‘ verfasste, den vermessenen Ehrgeiz be- 

sessen, Dante’s ,Divina Commedia‘ nachahmen zu wollen. 

„Vermessen“ nennen wir diesen Ehrgeiz, weil die allegorische 

Dichtungsform, indem sie hohe Anforderungen nicht nur an die 

Phantasie und an die asthetische Feinfiihligkeit, sondern auch an 

das Wissen und die Gedankentiefe, ja selbst an den sittlichen 
Charakter des Dichters stellt und also eine selten vorkommende 

vielseitige Begabung verlangt, die schwierigste aller Dichtungs- 

formen ist, deren erfolgreiche Behandlung das ausschliessliche 

Vorrecht nur der grdssten Meister der Poesie ist. Ein solcher 
Meister aber war Boccaccio nicht, denn es gebrach ihm an 

Klarheit des Denkens und Wissens, an Tiefe dei- Anschauung 
und auch an der Kraft, seine reiche Phantasie ziigeln und sie 

von unstaten Irrfahrten zuriickhalten zu konnen. So musste 

in anmuthige Form gekleidete Widmung des ganzen Gedichtes. Die Ballate 

wendet sich an die „gratiosi animi virtuosi“ und bittet sie, den Liebesver- 

sen des Dichters geneigtes Gehor leihen, sie nachsichtig beurtheilen und, 

wenn sie etwa gefallen sollten, den Dank dafiir derjenigen abstatten zu 

wollen, welche durch ihre Schonheit den Dichter zu seinem Werke begeistert 

habe. Im ersten Sonette nennt Boccaccio sowol den wahren Vornamen 

(Maria) seiner Geliebten als auch seinen eigenen vollen Namen („che vi 

manda questa Visione | Giovanni e di Boccaccio da Certaldo“)- Interessant 

sind diese kleinen Gedichte noch dadurch, dass wir aus ihnen, wenigstens 

theilweise, Boccaccio’s authentische Orthographic kennen lernen konnen. 
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denn nothwendig eine in grossem Style angelegte allegorische 

Dichtung ihm misslingen, und sie ist ihm in der That miss- 

lungen. Die ,Amorosa Visione^ ist, als Ganzes betrachtet, 

durchaus ein verfehltes Werk zu nennen. Schon die ganze 

Anlage ist ungliicklich genug: oifenbar batte der Dichter be- 

absichtigt, allegorisch darzustellen, wie der Mensch, geleitet 

von der Tugend (oder von der Wahrheit, Oder von dem 

Glauben? Denn recht klar ist die Bedeutung der „Fuhrerin“ 

nicht), durch die Erfahrung den Unwerth aller Erdenguter 

erkennt und diese verachtend und den Versuchungen der 

Sinnenlust siegreich widerstehend emporsteigt zu dem hochsten 

Gute, der Seligkeit des Himmels. Diese Darstellung ist aber 

keineswegs durchgefiihrt worden: der Held der Dichtung, als 

welchen der Dichter, nicht eben mit glucklichem Griffe, sich 

selbst gewahlt hat, verschiebt das Emporsteigen, mit dem es 

ihm uberhaupt nie rechter Ernst gewesen, schliesslich auf eine 

ganz ungewisse Zukunft und iiberlasst sich vorlaufig einer 

Liebe, welche, wenn sie auch von ihm noch so sehr mit idealisti- 

schen Flittern umhangt wird, doch im letzten Grunde eine 

sinnliche Liebe ist. Wahrlich, um zu diesem Schlusse zu 

kommen, bedurfte der Dichter des von ihm angewandten 

schwerfalligen mystisch - theologischen Apparates nicht, das 

„hochste Gut“ konnte und musste er fuglich ganz ausser dem 
Spiele lassen, und er durfte sich etwa damit begniigen, zu 

zeigen, wie die Liebe das einzige erstrebenswerthe Erdengluck 

gewahre und wie mit ihr verglichen Wissen und Keichthum, 

Macht und Ruhm werthlos seien. Dies ware wenigstens con¬ 

sequent gewesen und hatte dem Verfasser die fatale Noth- 

wendigkeit erspart, als ein charakterschwacher Mensch zu er- 
scheinen, der zwar das Gute will, aber zu dessen beharrlicher 

Erstrebung nicht die erforderliche Kraft besitzt. Ist demnach 

die Gesammtanlage des Stuckes misslungen, so ist es nicht 

minder, in vielen Beziehungen wenigstens, auch die Ausfiihrung. 
Die Allegorien sind sehr ungleichmassig behandelt: wahrend 

die einen sehr breit ausgefuhrt und fast undurchdringlich 
dunk el sind, sind andere nur ganz oberflachlich und spielend 
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leicht zu entziffern ^), Auch sind die Allegorien allzu sehr auf 

einander gehauft und in- und durcheinander geschoben, ent- 

behren der Abgrenzungen gegen einander und maehen in Folge 

dessen den Eindruck eines wiisten und wilden Bilderhaufens; 

nicht minder fallt die immer wiederkehrende Wiederholung 

gewisser Motive lastig, namentlich die stete Aufeinander- 

folge von sich einander sehr ahnlichen Frauengestalten und 

Frauenschaaren, deren allzu haufige Verwendung dem Gedichte 

einen weichlichen und, was schlimmer, einen sinnlich liisternen 

Charakter verleiht. Stdrend ist auch das ostentative Aus- 

kramen einer ungeordneten historischen Gelehrsamkeit in lang- 

athmigen Katalogen, in denen die verschiedenartigsten Person- 
lichkeiten der Geschichte wie der Sage kunterbunt durcheinander 

geworfen werden 2), und stdrend ist endlich das sichtlich hervor- 

tretende Bestreben, in der Dichtung nebenbei auch die galante 

Chronik des florentiner und neapolitaner Gesellschaftslebens zu 
schreiben und jeder Dame dieser Kreise ein poetisches Com¬ 
pliment zu maehen. 

Mussen wir sonach die Dichtung im Grossen und Ganzen 
hdchst ungunstig beurtheilen, so sind wir doch weit davon 

entfernt, ihr jeden Worth und jede Bedeutung absprechen zu 

wollen. Wir geben vielmehr gern zu, dass ihr Grundgedanke, 

der aber freilieh nicht festgehalten wird, ein grossartiger ist — 

ist er doch, wenn auch nur entfernt, ein ahnlicher, wie der- 

Beispiele sind etwa fiir die ersteren die beiden Junglinge, welche 

den Dichter geleiten, und die drei Frauenstatuen sammt den von ihnen 

ausgegossenen drei Bacben; fur die letzteren die Darstellung der Weisheit, 
des Kuhmes, des Eeichthums. 

2) Bemerkt muss namentlich werden, dass die Gruppen und Ziige, 

welche Boccaccio von den Gelehrten, von den Ruhmgierigen, von den Hab- 

siichtigen etc. gebildet werden lasst, keineswegs kiinstlerisch geordnet sind. 

Da ist Petrarca in seinen ,Trionfi‘ ganz anders verfahren, und sehr lehr- 

reich ist es, beide Dichtungen, die manche Analogien zu einander aufweisen, 

mit einander zu vergleichen. Uebrigens ist nicht daran zu denken, dass 

Boccaccio etwa in der ,Am. Vis.‘ die ,Trionfi‘ habe nachahmen wollen, 

denn die letzteren, ein Werk des greisen Petrarca, sind viel spater ent- 

standen. Weit eher liesse sich denken, dass Petrarca durch die ,Am. Vis.‘ 

sich habe beeinflussen lassen, und eine darauf gerichtete Specialunter- 

suchung diirfte vielleicht zu interessanten Ergebnissen fiihren. 

Korting, Boccaccio. 35 
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jenige, weleher des Englanders John Bunyan herrliches Werk 

„the Pilgrim’s Progress" erfiillt^) — und dass sie manche 

schone, wahrhaft poetische Stelle enthalt. Litterar- und cul- 

turhistorisch interessant aber erscheint uns das Gedicht um 

deswillen, als es, weil fiir die „feine Gesellschaft" berechnet, 

uns den litterarischen Geschmack derselben veranschaulicht 

und uns iiberdies, wenigstens theilweise, ein Conterfei die- 

ser Gesellschaft gibt. Wir lernen aus der ,Amorosa Visione‘ 

jedenfalls, weleher Art die Dichtungen sein mussten, die den 

vornehmen Damen an dem Konigshofe zu Neapel wie in den 

Patricierpalasten von Florenz gefallen sollten, und gewinnen 

dadurch einen werthvollen Beitrag fiir unsere Kenntniss 

der ganzen damaligen Cultur. Loben werden wir den Ge¬ 

schmack jener Damen gewiss nicht kdnnen, sondern werden 

ihn durchaus ungesund und verbildet nennen rniissen. Ma- 

nierirtheit und Ueberladenheit, Lusternheit und Gefallen am 

Sinneskitzel, Ostentation mit humanistischer Gelehrsamkeit und 

bizarre Combination heterogenster Elemente, das waren, wie 

wir aus der ,Amorosa Visione‘ sowie aus den andern Jugend- 

dichtungen Boccaccio’s nur allzu deutlich erkennen, die 

gefahrlichen Feindinnen, welche schon die entstehende Renais- 
sancelitteratur bedrohten und welche dann in der Spatrenais- 

sance so widerliche Triumphe feiern sollten. — 

Die Abfassungszeit der ,Amorosa Visione‘ ergibt sich aus 

dem, was bereits oben (S. 540) bemerkt ward, mit ziemlicher 
Sicherheit. In Capitolo 42 (v. 12 ff.) wird Johanna, Tochter 

Karls von Calabrien (vgl. oben S. 123), in einer Weise er- 

wahnt, aus weleher man schliessen muss, dass sie zur Zeit, 

als die betreffenden Verse geschrieben wurden, noch nicht die 

Kdnigskrone trug. Folglich ist das Werk vor Johanna’s Thron- 

besteigung (Januar 1343) abgefasst, vermuthlich aber nicht 

allzu lange vorher, da der ,Ameto‘, weleher doch sieherlich 

Es sei gestattet, in Bezug auf diese Dichtung auf das inhaltsreiche 

Essay zu verweiseu, welches dariiber Zumbini in seinen werthvollen, leider 

in Deutschland so wenig bekannten „Saggi critici“ (Napoli 1876), p. 123 ff., 

gegeben hat. 
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erst in den Jahren 1340/41 entstanden ist, bereits gedichtet 

und verbffentlicht worden war, als Boccaccio die Lia auch in 

der ,Amorosa Visione‘ auftreten liess (vgl. oben S. 522, Anin. 1. 

und S. 540). Wir glauben demnach etwa das Jahr 1342 als das 

Abfassungsjalir der ,An[iorosa Visione‘ ansetzen zu durfen.- 

Wir gehen nun zu der Betrachtung des Fiammetta- 
Romanes iiber. 

Finer langen Inhaltsangabe bedarf es bier nicht, denn die 
Fabel des Romanes ist eine gar einfache und lasst in wenig 
Worte sich zusammenfassen: es ist die alte, aber ewig neue 
Geschichte von der treulos verlassenen Geliebten. 

Fiammetta ist so fingirt der Dichter — die jugend- 
liche Gattin eines jungen, begiiterten und feingebildeten Edel- 

mannes zu Neapel, an dessen Seite sie gliicklicli dahinlebt. 
von ihm zartlich geliebt und, wie sie wenigstens glaubt, auch 

selbst seine Neigung aufrichtig erwiedernd. Doch neidische 

Gotter (denn in die Zeit des antiken Gdtterglaubens wird die 

Erzahlung verlegt) missgonnen ihr das friedliche Gliick der 

Ehe und lassen sie in strafbarer Neigung zu einem jungen 

Fremdling aus Toscana, Namens Panfilo, entbrennen, den sie 

zuerst bei Gelegenheit eines Festes in einem Tempel erblickt 
und dem sie dann Zutritt in ihr Haus gewMirt hatte. Sie 

versucht anfangs ihre Leidenschaft zu bekampfen und dem 

Liebeswerben des Jiinglings zu widerstehen, aber bald erliegt 

sie, das schwache Weib, der Versuchung und, dem Gatten die 

gelobte Treue brechend, gibt sie sich ganz dem Geliebten him 

Doch nur wenige Monde ist es dem liebenden Paare vergonnt, sich 
der verbotenen Liebe zu freuen. Das Gebot des greisen und ver- 

einsamten Vaters ruft Panfilo in die toscanische Heimath zuruck. 

Vergebens ist Fiammetta berniilit, mit alien Kiinsten zartlicher 

und leidenschaftlicher Beredtsamkeit den Geliebten zum Bleiben 

zu bewegen, denn hoher als ihr bittendes Flehen achtet er 

des Vaters Widen, und nur das Versprechen, mbglichst bald, 

jedenfalls aber binnen vier Monaten, zu ihr zuriickkehren zu 

wollen, vermag sie ihm abzugewinnen. Herzzerreissend und 

von trUben Ahnungen erfiillt ist der Abschied, den sie endlich 
35* 
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nach einer langen Nacht von Panfilo nimmt. Nun, nachdem 

er geschieden, harrt sie in banger Sehnsucht Tag fiir Tag auf 

seine Wiederkehr, aber Tag fur Tag ist ihr Harren vergebens. 

Bange Sorge um des Geliebten Ergehen erfullt ihr Herz, bald 

auch beschleicht sie der qualende Argwohn, dass Panfilo ihr 

die Treue gebrochen, sie vergessen und einer Andern seine Liebe 

geschenkt haben konnte. Und nur zu bald wird ihr anscheinend 

dieser Verdacht schrecklich bestatigt! Sie empfangt die Nach- 

richt, der Geliebte sei daheim mit einem schonen Madchen 

vermahlt. Wie wird nun die liebende Frau von wilder Ver- 

zweiflung erfasst, von alien Martern der Eifersucht gepeinigt! 

wie wird sie an Leib und Seele zerriittet von dem folternden 
Seelenschmerze und von der qualenden Reue! Einst ragte 

sie dureh ihre jugendfrische Schbnheit hervor vor alien andern 

Frauen und war sich dessen froh bewusst, jetzt in ihrem Her- 

zensleide schw^ankt sie gebrochen und abgeharmt umher, unbe- 

kiimmert um des Leibes Pflege und jeglichen gewohnten 

Schmuck verschmahend; die Kunst der Aerzte ist machtlos 

dem Uebel gegeniiber, das in zehrendes Siechthum sie gestiirzt, 

selbst Baja’s milde Luft vermag ihr Heilung nicht zu bringen; 

quMend aber ist ihr, der ihrer Schuld sich jetzt voll und 

ganz Bewussten, des arglosen Gatten trostender Zuspruch. 

Und doch auch in diesem Elend vermag sie der Hoffnung 

nicht vdllig zu entsagen, sondern gaukelt sich mit geschaftiger 
Phantasie liebliche Trugbilder vor. Kann Panfilo die ein- 

gegangene Verbindung nicht Ibsen? sollte es nicht mbglich 

sein, dass in des Treulosen Herzen die alte Liebe neu er- 

wachte und ihn antriebe, reuig zu ihr, der Verlassenen, zuriick- 

zukehren? Aber ach! da trifft sie ein neuer, schwerer Schlag. 

Nicht vermahlt, nicht gegen seinen Willen zu einer verhassten 

Ehe gezwungen ist Panfilo, aber er liebt wirklich und wahr- 

haft eine andere Frau — so wird ihr gemeldet. Nun kennt 

ihre Verzweiflung keine Grenzen mehr, sie glaubt fortan nicht 

mehr leben zu kbnnen und versucht gewaltsam Hand an sich 

zu legen, doch ihre treue Amme, die Vertraute ihrer Liebe, 

rettet sie, ehe der Selbstmord gelungen. Jetzt beschliesst sie 
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das Leben zwar zu ertragen, aber dem gequalten Herzen Er- 

leichterung dadurch zu schaffen, dass sie, anderen Frauen zur 

Warnung, die Geschichte ihrerSchuld und ihrer Liebe nieder- 

schreibt, und so verfasst sie den Roman, dessen Heldin sie 
selbst, Fiammetta, ist. 

Man sieht, der Gang der Handlung des Romanes ist ein 

iiberaus einfacher, und gering ist die Zahl der auftretenden 

Personen, ja man konnte sagen, nur eine einzige Person, eben 

Fiammetta, tritt handelnd Oder vielmehr leidend auf, denn 

alle iibrigen, selbst Panfilo nicht ausgenommen, treten der 

Heldin gegeniiber tief in den Hintergrund zuruck, und die 

Zeichnung ihrer Charaktere ist nur skizzenhaft ausgefiihrt. 

Wie sehr unterscheidet sich durcli die Einfachheit seiner An- 

lage der Fiammetta-Roman von dem ,Filocopo‘, von dem 

,Ameto‘ und von der ,Amorosa Visione‘, in denen der Gang 

der Haupterzahlung fortwahrend durch eingelegte Episoden 
zerrissen und eine verwirrende Menge von Personen auf den 

Schauplatz der Handlung gefiihrt wird! Aber gerade in dieser 

Beschrankung hat sich der Dichter als ein Meister seiner Kunst 

gezeigt, und wahrend den friiher besprochenen Dichtungen 
Boccaccio’s nur eine sehr bedingte Anerkennung und eine 

nur relative Bedeutung zugesprochen werden kann, erscheint 

der Fiammetta-Roman hdchster Bewunderung wiirdig. Ja, wir 

nehmen keinen Anstand, diese Dichtung, neben dem Deca- 

merone, Boccaccio’s bedeutendestes Werk zu nennen und zu 

behaupten, dass durch dieses Werk Boccaccio den modernen 

Roman geschaffen und damit eine weltlitterargeschichtliche 
That vollbracht hat ^). Diese Behauptung werde im Folgenden 

kui’z begriindet. 

q Wir haben uns lange bedacht, ob wir uns gestatten durften, zu 

dem Substantivum „Weltlitteratiir“, welches langst, und mit gutem Grunde, 

voiles Biirgerrecht in der deutschen Sprache erlangt hat, das Adjectivum 

/„weltlitterargeschichtlich“ zu bilden, es schien uns aber ein wirklich stich- 

haltiger Grund dagegen nicht vorzuliegen; jedenfalls bietet der neugebildete 

Ausdruck den Vortheil einer kurzen und klaren Bezeichnung fiir einen 

Begriff, der sonst weitlaufig umschrieben werden musste. 
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Der Koman ist der naturliche Nachfolger und Vertreter 

des Epos, und tritt iiberall dann an des letzteren Stelle, wenn 

die eigenthumlichen Bedingungen, unter denen das Epos in 

seiner wahren, volksthiimlichen Gestalt — denn von der Treib- 

liauspflanze des Kunstepos diirfen wir bier voilstandig ab- 

sehen — allein sich entwickeln und bliihen kann, nicht mehr 

vorbanden sind, d. b., um es kurz zu sagen, wenn das betref- 

fende Volk oder die betreffende Volkergruppe von der naiven 

zu der reflectirenden Weltanschauung iibergegangen ist, die 

einfach naturlichen Verhaltnisse des heroisch-patriarchalischen 
Zeitalters mit denen einer entwickelteren, complicirteren undauch 

raffinirteren CulJ;ur vertauscht bat. Schon daraus folgt, dass 

der Roman keineswegs, wie oft geglaubt wird, eine der so- 

genannten Neuzeit eigenthumliche Dichtungsgattung ist. Es 

hat ihn vielmehr bereits sowol das Alterthum als auch das 

Mittelalter sehr wohl gekannt, wobei es vollig nebensachlich 

ist, dass er im Alterthume zuweilen und im Mittelalter bis 

zum 14. Jahrbundert fast immer in metrische Form gekleidet 

war, wahrend er in der Neuzeit beinahe ausnahmslos das be- 

quemere Gewand der Prosa tragt. Nicht also der Roman an 

sich ist etwas Modern es, nichtsdestoweniger aber besitzt man 

voiles Recht, von einem modernen Romane zu sprechen und ihn 
scharf zu unterscheiden von dem alteren Romane 2). In dem 

alteren Romane ruht das Schwergewicht durehaus auf der 

Handlung selbst, er besteht fast lediglich aus einer Anein- 

anderreihung irgendwie seltsamer und abenteuerlicher Ereig- 

0 Wir verstehen hier unter „Alterthum“ nur das griechisch-romische, 
wollen jedoch nicht unerwahnt lassen, dass auch das indische und das agyp- 
tische Alterthum den Roman gekannt hat. 

0 Folgenden gegebene Charakteristik des „alteren Romanes^ 
ist auf einzelne griechische Romane (wie z. B. Longus’ Pastoralia) nicht 
Oder doch nur theilweise anwendbar. Selbstverstandlich aber konnten wir 
hier derartige Ausnahmen nicht beriicksichtigen. — Die hochst interessante 
Geschichte des antiken Romanes haben, wie bekannt, Chassang (Le Roman 
dans I’antiquite. 2® ed. Paris 1862) und Rohde (der griechische Roman 
und seine Vorlaufer. Leipzig 1876) in trefflichen Werken eingehend be- 
handelt. 



Fiammetta. 55 j 
^ V 

nisse, welche nur durch die Continuitat der auftretenden 

Personen und auch durch diese nur sehr unvollkommen zu 

einer ausseren Einheit verbunden werden. Handlung- drangt 

sich da aufHandlung, die eine immer wunderbarer und phan- 

tastischer, als dieandere; alle Gesetze der Wahrscheinlichkeit 

werden geradezu als nicht vorhanden betrachtet und mit den 

Begriffen der Zeit und des Raumes wird auf die kuhnste 

Weise umgegangen; die Schranken der Menschlichkeit wer¬ 

den iibersprungen, indem immer da, wo sie dem kecken Spiele 

der Phantasie hindernd im Wege stehen, Gbtter und sonstige 

ubernaturliche Wesen, Zauberer und Hexen, geheimnissvolle 

Naturkrafte und wunderbare Zufalle als stets bereite Retter 

aus der Noth herbei eitirt werden; nie oder doch nur selten 

und dann in mangelhaftester Weise wird eine psychologische 

Motivirung der Handlung auch nur versucht, und in Folge dessen 

handeln die auftretenden Personen nur, so zu sagen, maschinen- 

massig und automatisch, sie sind nicht Menschen von Fleisch 

und Blut, in denen eine denkende Seele und ein empfindendes 

Herz wohnt, sondern an Drahten, die die Hand des Dichters 

leitet, sich bewegende Marionetten, die menschliches Handeln 
eben nur ungelenk nachahmen. Mit einem Worte kann man 

treffend sagen: dieser altere Roman ist durch und durch un- 

pragmatisch. Er ist ein Seitenstiick zu jener unpragmatischen 

Geschichtsschreibung, welche nur die Ereignisse und zwar 

vorzugsweise nur wieder die ungewohnlichen Ereignisse — die 

Hungersnoth, den Krieg, die Pest, iiberraschend eingetretene 

Todesfalle bis herab zu dem Blitzstrahl, der eines Tempels 

Oder eines Klosters Dach beschadigt — registrirt, ohne den 
Bedingungen nachzuforschen, durch welche jene Ereignisse 

hervorgerufen, und ohne dem Zusammenhange nachzuspiiren, 

durch welchen sie innerlich verkettet werden. Ein derartiger 

Roman konnte den muden Vdlkern des spateren Alterthums 

geniigen, als sie, erschdpft von grossen Thaten und noch 

grbsseren Leiden, langsam ihrer Auflbsung entgegensiechten 

und auf ihrem Krankenlager nach einer litterarischen Unter- 

haltung verlangten, welche die Phantasie vergniiglich beschaf- 
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tigte und die abgespannten Nerven angenehm erregte; er 

konnte auch den Menschen des Mittelalters geniigen, welche, 

weil der ausgebildeten Individualitat entbehrend und well die 

Verhaltnisse des Lebens nur oberflachlich oder aber mit ein- 

seitig asketischer Innerlichkeit auffassend, das Raderwerk des 

menschlichen Daseins und der menschlichen Gesellschaft nicht 

in seinem Getriebe zu beobachten vermochten und deshalb an 

den erzahlenden Dichter nicht die Anforderung stellten, dass er 

das Leben in seiner Wahrheit und Tiefe zeichnen solle, son- 

dern von ihm nur verlangten, dass er sie durch bunte Phan- 

tasiebilder, durch eine Fata Morgana von wunderbaren Gestalten 

und fremdartigen Scenerien ergotze. Der moderne, der aus¬ 

gebildeten Individualitat sich vollbewusste Mensch aber, der 

Sohn des durch die Renaissance begrtindeten neuen Zeitalters, 

war, und noch mehr ist, nicht befriedigt von einer erzahlenden 

Dichtung, in welcher nur Puppen ein, vielleicht anmuthreiches, 

aber im letzten Grunde doch inhaltsleeres, gegen Wahrheit 
und Wahrscheinlichkeit siindigendes Spiel treiben: er will viel- 

mehr auch in der Dichtung Seinesgleiehen, wahre Menschen, 

und die ihii umgebende wirkliche Welt wiederfinden, und, 

wie er selbst gewohnt ist, in den geheimnissvollen Tiefen des 

Lebens zu wuhlen und dessen stetig wechselnden Erscheinungen 

nachzugriibeln, so fordert er auch von dem erzahlenden Dich¬ 

ter, dass er iiber des Lebens und in Sonderheit iiber des Seelen- 
lebens Probleine nicht leichtfertig hinwegtandele, sondern dass 

er ernsthaft sich mit denselben beschaftige, sie geschickt dar- 

zulegen und, soweit dies moglich, zu erklaren sich bemuhe, 

dass er nicht bloss erzahle, sondern auch begriinde, dass er 
nicht an der Oberflache der Dinge haften bleibe, sondern in 

ihre Tiefe eindringe und dort die Wurzeln aufzeige, aus denen 

menschliches Thun und Leiden, irdisches Geschehen und Nicht- 

geschehen entspringen. Erfiillt der erzahlende Dichter diese 
hohen Forderungen oder versucht er doch, sie zu erfiillen, so 

wird naturlich der Roman in seinem Inhalte unendlich ver- 

tieft: er wird zu einem stimmungsvollen partiellen Spiegelbilde 

des irdischen Seins, zu einem Lebens-, Sitten- und Seelen- 
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gemalde, zu einem Kunstorganismus, welcher in Nachahmung 
der Natur gebildet worden ist. Es darf dieser mode^’ne Roman 

nicht der Handlung entbehren, und es ist gestattet, dass die 

Handlung eine bunt bewegte, vielversehlungene und selbst 

eine liber die Grenzen der alltaglichen Erfahrung weit hinaus- 

schreitende sei, aber es geniigt durchaus nicht mehr die 

blosse und nackte Handlung oder auch eine, wenngleich noch 

so phantasievolle, Combination verschiedenartiger Handlungen, 
sondein zu der Handlung muss die sachliche, muss insbeson- 

dere die psychologische Begrundung hinzutreten, und dadurch 

wird ferner bedingt, dass die Handlung innerhalb der Schran- 

ken der menschlichen Wahrscheinlichkeit sich halt, dass sie 

nicht, wie ein Marchen, hinausschweift in das Gebiet rein 

phantastischer Eictionen: es soil, was in dem modernen Romane 

erzahlt wird, dem Verstande begreiflich und erklarbar sein, 

es soil zum Denken anregen, aber nicht den Gesetzen des 
Denkens sich entziehen, es soil zwar nicht eine Copie, aber 

eine kunstlerische Nachbildung der Wirklichkeit sein, wobei 

dem Dichter sowol die idealisirende wie die karrikirende 
Zeichnung verstattet bleibt, sobald er nur die Grenzen des 
Mbglichen und des asthetisch Schonen — welcher letztere Be- 

grilf freilich sehr dehnbar und verschiedenartiger Auffassung 

fahig ist nicht liberschreitet ^). Auf solchen Bedingungen 

und Gesetzen beruht die Structur des modernen Romanes, der 
sich zu dem alteren verhalt, wie das pragmatische Geschichts- 

werk zu der Chronik, wie die wissenschaftlich historische 

Grammatik einer Sprache zu der diirren Paradigmensammlung, 
wie ein ausgefuhrtes Drama zu einem Scenarium 2). — 

Man wird leicht erkennen, dass das hier von dem Komane Ge- 
sagte auch in Bezug auf das Drama gilt, wie denn iiberhaupt zwischen der 
Entwickelung des Komanes und derjenigen des Drama’s die innigsten 
Wechselbeziehungen bestehen und beide Dichtungsgattungen einander nahe 
verwandt sind. Es ist durchaus kein Zufall, dass die Englander und die 
Spanier, welche beide unter alien modernen Volkern das bedeutendste 
Drama entwickelt haben, auch auf dem Gebiete der Romanlitteratur sich 
der bedeutendsten Leistungen riihmen diirfen. 

Es sollen mit dem oben ausgesprochenen Urtheile keineswegs die 
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Boccaccio’s ,Fiammetta‘ nun ist, soviel wir wenigstens 

wissen, der erste moderne Roman, in ihm ist zuerst der Ver- 

such gemacht worden, die Handlung Schritt fur Schritt psycho- 

logisch zu motiviren und mit Hinweglassung alles phantastischen 

Beiwerkes, soweit dasselbe nicht als Arabeske nothwendig war, 

eine kiinstlerische Reproduction der Wirklichkeit zu geben; in 

der ,Fiammetta‘ zuerst ist das kiihne Wagniss unternommen 

worden, das Scliwergewicht der Dichtung in das innere Seelen- 

leben zu verlegen und die ereignissvolle Geschichte eines leiden- 

schaftsbewegten Herzens zu schreiben. Und in wie herrlicher 

Weise ist dieser erste Versuch, dieses erste Wagniss gelungen! 

Denn in der That genial und meisterhaft ist die Kunst, mit 

welcher Boccaccio in dieser Dichtung ein Seelengemalde von er- 

schiitternder Wahrheit gezeichnet und sich dadurch als einer 

der grossten Kenner des menschlichen Herzens und in Sonder- 

heit des weiblichen Herzens erwiesen hat. Es gibt wenige, 
sehr wenige Dichter, welche so, wie er, sich hineinzudenken 

vermocht haben in die wechselnden Stimmungen und Empfin- 

dungen des liebebediirftigen und liebenden Frauenherzens. 

Und eine jede Stimmung, eine jede Empfindung, eine jede der 

dadurch bedingten Situationen weiss er ganz unnachahmlich 

zu schildern, das „Himmelhoch jauchzend" ebenso vollendet 

wie das „Bis zum Tode betrubt“. Die ganze Claviatur der 

Leidenschaft spielt er mit Meistergriffen in der Dichtung durch 

und entlockt ihr bald den jauchzenden Jubelruf begluckter 

Liebe, bald des Abschieds angsterfullten Klagelaut, bald die 

sehnsuchtsvollen Seufzer zartlich bangender Erwartung, dann 

wieder die Rachetbne wilder Eifersucht und endlich des ge- 

brochenen Herzens letzten, dumpfen Schmerzensschrei. Und 
wie weiss er der jedesmaligen Situation entsprechend das ganze 

„alteren“ Romane als asthetisch werthlos und jedes Reizes entbehrend 
hingestellt werden, es gait bier nur die Inferioritat des „alteren“ Romanes 
gegentiber dem modernen darzulegen, nicht aber ein umfassendes Gesammt- 
urtheil iiber ihn abzugeben, was, weil es eine eingehende Begriindung er- 
fordert hatte, bier zu weit gefiihrt haben wiirde und einem anderen Orte 
vorbehalten bleiben muss. 
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Colorit und, so zu sagen, die ganze Atmosphare der Darstel- 

lung zu wechseln! Im Eingange des Buches athmet man etwas 

wie schwiile Sommerluft, und obwol man den Himmel in hei- 

terster Blaue strahlend zu erblicken glaubt, ahnt man doch im 

Voraus den verhangnissvollen Gewittersturm, und dann thiirmen 

sich vor unsern Augen gleichsam dunkle, schwere Wolken auf, 

dichter und immer dichter, bis das Himmelszelt ganz um- 

nachtet ist, der Bonner rollt und grollt, erst wie von fern, 

dann immer naher und naher, und endlich umtost er unser 

Haupt, Blitze zucken und fahren nieder mit zerschmetternder 

Gewalt, die Windsbraut braust und heult — und dann ist das 

Unwetter voruber, doch nein! voriiber kann man nicht sagen, 

aber sein erster Ansturm hat ausgetobt: wir glauben die See 

zu schauen nach dem Gewitter, noch schaumen und branden 

die erregten Wogen, noch schwebt graues Gewolk schwer und 

druckend uber dem Wasserspiegel, noch wetterleuchtet es 
unheimlich am fernen Horizont — und siehe da! das Unwetter 

kehrt noch einmal wieder, gewaltiger als zuvoi-, abermals braust 
der Sturm, abermals rollt der Bonner, abermals zuckt der 

Blitzstrahl — und endlich verhullt dunkle Nacht den Schau- 
platz, auf welchem die Elemente ausgetobt, und die mur- 

melnden Wellen erzahlen sich das Leid, das ihnen wider- 
fahren. 

Es ist ein gewaltiges Buch, dieser Fiammetta-Roman, und 
wer ihn einmal zu lesen begonnen, der wird sich unwiderstehlich 

gefesselt fiihlen und nicht mit den Augen und dem Verstande 
allein, sondern auch mit dem Herzen und mit dem Gemuthe ihn 

weiter lesen bis zum Schlusse. Benn man empfindet es so 

lebendig und eindringlich: hier wird keine Fiction im gewohn- 

lichen Sinne des Wortes, sondern hier wird Wahrheit erzahlt, 

kein Phantasiebild des Bichters ist Fiammetta’s Leid, sondern es 

ist ein Leid, das unzahlige Frauenherzen wirklich empfunden 

haben und unzahlige noch empfinden werden. Bies eben gibt 

dem Buche seine Bedeutung, dass es ein nach der Natur 

gezeichnetes Seelengemalde ist. Nur ein Buch wiissten wil¬ 

der ,Fiammetta‘ zu vergieichen: „die Leiden des jungen 
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Werthers“ i). In mancher Beziehung allerdings liessen sich 

aiich die „Wahlverwandtschaften“ vergleichen, indessen ist 

deren ganze Anlage doch eine zu verschiedenartige. 

Ein gliicklicher Gedanke des Dichters war es, seine Er- 

zahlung in die Zeit des antiken Heidenthums zu verlegen: er 

gewann dadurch nicht allein eine sehr passende Scenerie, son- 

dern auch die Moglichkeit, die damonische, aller Menschen- 

klugheit und Menschenkraft spottende Macht der Liebesleiden- 

schaft scharfer hervortreten zu lassen. Die ,Fiammetta‘ erinnert 

ungemein an die Phadra des Euripides im Hippolyt, und da¬ 

durch ist von vornherein der Tadel widerlegt, dass der antike 

Hintergrund der sich in dem Romane abspielenden Handlung 

widerstreite. 
Auch im Einzelnen ist an der Diehtung Vieles zu be- 

wundern, so z. B. die Schilderung des Abschiedes, den die 

Liebenden von einander nehmen, die Erzahlung, wie Fiammetta 

in der ersten Zeit der Trennung die Tage bis zu Panfilo’s 

Ruckkehr sehnsiichtig zahlt, wie sie fur jeden Tag ein Stein- 

chen bei Seite legt, wie sie immer und immer wieder des 

Geliebten Briefe liest, wie sie jeden noch so kleinen Gegen- 

stand, der sie an ihn und die mit ihm verlebten Stunden er¬ 

innert, liebend betrachtet, und so vieles Andere. Man miisste 

die ganze Diehtung ausschreiben, um auf alle ihre Schonheiten 

aufmerksam zu machen. 
Kein Menschenwerk aber ist vollkommen, und so ist es nicht 

schwer, auch im Fiammetta-Romane Fehler zu entdecken. Mit 

vollem Rechte mag man bemerken, dass die Schilderung der 

Gemiithszustande zuweilen eine iibertriebene, ja selbst karri- 

kirte ist^), dass manche Parthien mit zu grosser, fast er- 

Selbstverstandlich ist hierbei zu berucksichtigen, dass im Wertber 
die Leidenschaft des Mannes, in der ,Fiammetta‘ diejenige der Frau dar- 
gestellt wird. Eine eingehende Vergleicbung beider Diebtungen wurde 
iibrigens zu maneben interessanten Beobaebtungen Anlass geben. 

Nur muss man bierbei bedenken, dass der Sudlander und mebr 
nocb die Sudlanderin leidenschaftlicber empfinden und namentlicb aucb 
ibrer Leidenscbaftlicbkeit riickbaltsloseren Ausdruck verleiben, als die 
kiibleren und sicb mebr beberrsebenden Menseben des Nordens. 
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mUdender Breite ausgefuhrt sind, dass in den mythologischen 

Anspielungen und Episoden oft tlber das richtige Maass hinaus' 

gegangen wird, dass die Charakteristik Panfilo’s und auch die- 

jenige desGattenFiammetta’s allzu skizzenhaft behandelt ist, dass 
dei Schluss vielleicht besser niit einem vollzogenen Selbstmorde 

der Heldin gebildet worden ware, und was derartiger Aus- 

stellungen mehr sein mogen. Indessen trotz aller seiner nicht 

wegzuleugnenden Mangel bleibt das Werk doch hochster Be- 

wunderung werth und darf einen ehrenvollen Platz innerhalb 
der Weltlitteratur beanspruchen ^). 

Zweifeln kann man, ob die Form der Dicbtung gliicklich 

gewahlt, ob es angemessen war, dass der Dichter seine Heldin 

selbst ihre Herzensgeschichte erzahlen liess. Allerdings ge- 

winnt die Erzahlung dadurch an dramatischer Lebendigkeit 

und, anscheinend wenigstens, auch an innerer Wahrscheinlich- 

keit. Andererseits aber ist doch zu bedenken, dass eine solche 
Erzahlung in erster Person gar leicht den Eindruck des Affec- 

tirten und Anempfundenen macht und dass dadurch ihre innere 

Glaubwiirdigkeit beeintrachtigt wird. Im Allgemeinen mogen 

wol die Vortheile und die Nachtheile einer solchen Darstellungs- 
form, welche iibrigens, wie allbekannt, in der modernen Dich- 

tung ungemein beliebt geworden ist, einander aufwiegen, und es 

ist somit ihr weder unbedingtes Lob noch auch unbedingter 

Tadel zu zollen. Mit sehr richtigem Gefuhle aber, will uns 

diinken, hat Boccaccio es vermieden, seine Heldin ein Tage- 

b Vielleicht wird manchem Leser unsere Begeisterung fiir den Fiam- 
metta-Roman als unkritisch und eines Litterarhistorikers unwurdig erschei- 
nen. Wir schamen uns aber unserer Begeisterung fiir ein grosses Dichter- 
werk keineswegs und suchen die Wiirde des Litterarhistorikers nicht in 
einem hlasirten Aburtheilen und nicht in kritisch sein sollendem Norgeln, 
sondern in der Ausiibung einer wahren und achten Kritik, welche das 
Schone freudig anerkennt und das Unschone riickhaltslos verwirft. Ein 
Recensent unseres ,Petrarca‘ (Augsburger Allg. Ztg. 1879, no. 45 Beilage) 
hat uns sogar unser Alter nachgerechnet (!) und gefunden, dass fiir unsere 
Jahre sich der Enthusiasmus nicht mehr zieme — wir gonnen dem Herrn gern 
das kindliche Vergnugen, beneiden ihn aber nicht urn seine Anschauungs- 
weise und noch weniger um sein kritisches Geschick, 



558 Zelintes Capitel. 

buch iiber ihre Stimmungen und Empfindungen fiihren noch 

auch sie sentimentale Briefe schreiben zu lassen — dies ware 

gar zu unnatiirlich gewesen. 

Das von Boccaccio gegebene Beispiel der psychologischen 

Romandichtung fand zunachst nur geringe, ja fast gar keine 

Nachfolge, zumal in Italien, wo wahrend der ganzen Renais- 

sanceperiode die Novelle durcbaus das Uebergewicht iiber den 

Roman behauptete. Die altere Form des Romans, die wir 

kurz als Abenteuerroman bezeichnen konnen, bewahrte ihre 

Herrschaft bis in das 18. Jahrhundert hinein, und geradezu 

zahllos ist die Menge der in dieser Zeit, namentlich aber wah¬ 

rend der Periode der Spatrenaissance, entstandenen Ritter-, 

Zauber-, Reise- und Schelmenromane, von denen, wie allbe- 

kannt, einige (namentlich innerhalb der spanischen Litteratur) 

in ihrer Art hochbedeutend sind und als Beweis gelten konnen, 

dass das Dichtungsgenre, dem sie angehoren, einer hdheren 

Behandlung fahig ist und nicht jeder Daseinsberechtigung ent- 

behrt. Im 18. Jahrhundert wurde dann von den grossen eng- 

lischen Romandichtern — Richardson, Fielding, Goldsmith 

u. A. — der psychologische Roman, so zu sagen, neu entdeckt, 

und seitdem ist er, in der hbheren Litteratur wenigstens, 

durchaus die vorherrschende Romanform geworden, wenn auch 

der Abenteuerroman noch keineswegs vbllig verdrangt worden 
ist und, so lange breite Volksschichten noch auf niederer Bil- 

dungsstufe stehen, sich schwerlich vollig verdrangen lassen 
wird^). — 

Die in dem Fiammetta-Romane gegebene Erzahlung ist 

als eine durchaus wahre insofern zu bezeichnen, als sie im 

vollsten Umfange psychologisch motivirt ist und als sie Nichts 

(Oder doch hochstens nur ganz Unwesentliches) enthalt, was 

den Gesetzen der Mdglichkeit widersprache 2). Nahe aber 

Eine widerliche Mischungsform des Abenteuerromans mit dem psy- 
cbologischen Eomane ist der Verbrecherroman, welcher seine beklagens- 
wertben grossen Erfolge eben dem Umstande verdankt, dass er sicb der 
Reizmittel einer jeden der beiden Gattungen bedient. 

Die directe Hineinziehung der Venus etc. in die Handlung ist nur 
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liegt es, zu vermuthen, dass die Erzahiung auch in einem 

engeren Sinne wahr sei, dass sie uns die Geschichte der Liebe 

Boccaccio’s zu der neapolitanischen Kiinigstochter Maria be- 

nchte, denn deutet nicht schon der Name der Heldin darauf 

bin? und erblickt nicht Panfilo die Geliebte zuerst in einem 

Tempel, wie Boccaccio die seine in einer Kirche? lassen sich 

nicht auch sonst Beziehungen des Dichters auf die Verhalt- 

nisse seines eigenen Lebens unschwer heraus finden^)? Sollen 

wir also nicht glauben, dass Boccaccio in der Person des Panfilo 

sich selbst dargestellt und in Panfilo’s Erlebnissen seine eigenen 
erzahlt habe? 

Zu leugnen ist sicherlich nicht, dass Boccaccio in den 

beiden Hauptgestalten seines Romanes bis zu einem gewissen 

Grade Fiammetta und sich selbst hat darstellen und dass er 

hier und da selbsterlebte Wahrheit in die Dichtung hat ein- 

flechten wollen. Aber dass der Roman geradezu das Bruch- 

stiick einer Selbstbiographie sei, das erscheint uns als durch- 

aus unglaublich. Denn hatte Boccaccio die Geschichte seiner 

eigenen Liebe erzahlen wollen, so wiirde er sich selbst, nicht 

abei Fiammetta, in den Vordergrund der Erzahiung haben 

stellen mussen und wurde sich jedenfalls nicht die wenig 

ehrenvoile Rolle des untreuen Liebhabers Panfilo zuertheilt 

haben, eine Rolle, welche er nach Allem, was wir wissen, in 

Wiiklichkeit nie gespielt hat. Und ferner: der Panfilo und 

die Fiammetta des Romanes belasten sich mit der Schuld eines 

ehebrecherischen Verhaltnisses. Wollten wir demnach an- 

nehmen, dass der Boccaccio und die Fiammetta - Maria der 

Wirklichkeit die gleiche Schuld auf sich geladen hatten, so 

wiirde dies in schreiendem Widerspruche zu den zahlreichen 

ein formaler Verstoss gegen die Gesetze der Moglichkeit oder vielmehr 
eine rein ausserliche, der damaligen litterarischen Mode geraachte Conces¬ 
sion, denn die Gotter vollbringen in dem Romane Nichts, was nicht auch 
Product des naturgemassen psychologischen Processes ware, und ihre 
Reden sind in Wahrheit Monologe derjenigen, an welche sie gerichtet sind 

9 Panfilo stammt wie Boccaccio aus Toscana, wie dieser wird er 
von einem alten, in Trubsinn verfallenen Vater heimberufen u. A. m. 
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Stellen der „Rime“ (und dem Widmungsbriefe des ,Filostrato‘) 

stehen, an denen Boccaccio liber die Harte und Strenge seiner 

Geliebten und liber die Hoffnungslosigkeit seiner Liebe klagt 

(vgl. oben S. 158 ff.). Nun konnte man allerdings sagen, dass, 

wenn es sich darum handele, die Beweiskraft entweder jener 

einzelnen Stellen oder aber des Fiammetta-Romanes in Abrede 

stellen zu mlissen, man sich zu Gunsten des letzteren ent- 

scheijden diirfe, aber es bedarf keiner weiteren Ausfiihrung, 

dass eine derartige Entscheidung keineswegs die Wahrschein- 

lichkeit fui* sich haben wlirde, denn — mlisste man sofort 

fragen — wodurch sollte es veranlasst worden sein, dass Boc¬ 

caccio in seinen lyrischen Gedichten sich der Wahrheit ent- 

gegen immer als ungllicklicher Liebhaber gerirt und folglich 

consequent gelogen hatte? 

Ganz neuerdings hat nun freilich Renier in seinem Buche 

„la Vita Nuova e la Fiammetta“ (Torino e Roma 1879) aber- 

mals die Hypothese eines vertrauten Verhaltnisses Boccaccio’s 
zu Fiammetta zu begrlinden versucht, aber, wie uns scheinen 

will, mit wenig Gllick, da er die Beweiskraft der „Rime“ ganz- 

lich verkannt hat. Denn wenn er sagt: „in einigen dieser 

Dichtungen beklagt der Schriftsteller die Harte seiner Gelieb¬ 

ten, wie z. B. in Sonett 73, aber die Harte ist sehr relativ, 

sie kann eine nur vorlibergehende sein, ja sie ist es in der 

That [gewesen], denn an anderen Stellen ruhmt sich Boccac¬ 

cio der Gute und der Herablassung Fiammetta’s“ , so liber- 

sieht er, dass es sich nicht um „einige“, sondern um viele, 

sogar sehr viele Dichtungem handelt, in denen Boccaccio ttber 

die Sprodigkeit der Geliebten klagt (vgl. die von uns oben 

S. 159 f. gegebenen Citate, welche leicht vervollstandigt wer- 

den konnten), und dass sich dagegen nirgends eine Stelle 

findet, an welcher der Dichter sich irgend welches Liebes- 

gllickes riihmt, und nur eine einzige (Son. 66), an w^elcher er 

p. 255 Anm.: „in alcune di queste poesie lo scrittore lamenta la 
durezza della sua donna, come nel son. 73; ma la durezza e molto rela- 
tiva, puo essere passagera, lo e anzi, perche in altri luoghi se ne vanta 
invece la bonta e la condiscendenza.“ 
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die Moglichkeit andeutet, dass ihm Gsgenliebc gBschenkt wer- 

don konnt6. Auch die Stelle im Proemio des Decaiiierone 

(„nii fu egli [1 amore] di grandissima fatica a sofferire, certo 

non pei la crudelta della donna amata, ma per soverchio fuoco 

nella mente concetto da poco regolato appetito^‘), in welcher 

Renier (p. 255) eine Bestatigung seiner Ansicht findet, glauben 

wir anders, ja im gegentheiligen Sinne verstehen zu miissen. 
Boccaccio klagt, seine Liebe babe ihm grosse Qual verursacht, 

weil er seine Begierde nicht geniigend geziigelt habe — ge- 

steht er damit nicht ein, dass ihm die Erfullung des Liebes- 

gliickes versagt geblieben sei? denn ware sie ihm zu Theil 

geworden, so hatte er ja gewiss Befriedigung gefunden. Und 

das Eingestandniss, dass die Geliebte nicht grausam gewesen, 

kann in diesem Zusammenhange wol nur besagen, dass Fiam¬ 

metta ihrem Verehrer einen freundschaftlichen, innerhalb der 

Schranken der Sitte sich haltenden Verkehr gern gestattete. 

Hatte er, scheint uns Boccaccio sagen zu wollen, mit dieser Gunst 

sich begniigt, so hatte er glucklich sein kbnnen, aber da seine 

Sinnlichkeit mehr forderte, so ward die Liebe ihm zur Pein. 

Wenn er aber im ,Ameto‘ und in der ,Amorosa Visione* 

Scenen erzahlt, in denen er als Fiammetta’s vollbegiinstigter 
Liebhaber erscheint, so diirfen wir dieselben getrost als Fic- 

tionen betrachten, durch welche der Dichter in seiner Phan- 

tasie sich selbst das gewahrte, was die Wirklichkeit ihm un- 

weigerlich versagte; vielleicht hatte er dabei auch den Hinter- 

gedanken, durch begeisterte Schilderungen des Gliickes der 

Liebe Fiammetta seinen Wiinschen geneigter stimmen zu kon- 
nen. Die Fragen Renier’s (p. 254 Anm.): „Wozu hatte Boc¬ 

caccio in seinen Werken immer (??) dieselben Episoden er¬ 

zahlt, wenn sie nicht wahr gewesen waren? Etwa aus Verdruss 

gegen Maria, die sich ihm sprod erwiesen hatte ?“ beantworten 
sich also ohne sonderliche Schwierigkeit. Und wenn Renier 

ferner meint, Fiammetta wiirde iiber eine solche „Verleumdung“, 

wie sie in der Fiction derartiger verfanglicher Episoden in- 

volvirt gewesen ware, sich erziirnt und Kdnig Robert wiirde 

die beleidigte Ehre seiner Tochter gewiss geracht haben, so 
K orting, Boccaccio. 36 
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ist dagegen zu erinnern, dass eine vornehme neapolitanische 

Dame jener Zeit iiber gewisse Dinge sehr weitherzig dachte 

und im Puncte der weiblichen Ehre durchaus nieht zartfiihlend 

war — die Erzahlungen des ,Ameto‘ und des ,Decamerone‘ 

beweisen dies hinlanglich —, dass Boccaccio sich uberdies nie 

gestattete, Fiammetta mit ihrem wahren Namen zu benennen 

und dass endlich dei* greise Kbnig Robert nicht daran ge- 

dacht haben wird, sich in die galanten Abenteuer seiner voi¬ 

der Welt verleugneten unehelichen Tochter einzumischen. 

Audi moeliten wir glauben, die unsehuldige Fiammetta babe — 

zumal das ganze Gesellschaftsleben im damaligen Neapel durch 

und durch frivol war — es sich allenfalls gefallen lassen kon- 

nen, wenn ihr florentiner Verehrer in seinen Dichtungen ihr 

die von Niemandem ernst genommene Rolle einer zartlichen 

Geliebten andichtete, wahrend die schuldige Fiammetta, die 

wirklich Boccaccio sich vollig hingegeben, es sich gewiss, und 

zwar schon aus ausseren Anstandsrticksichten, verbeten haben 

wiirde, dass der Dichter die Geschichte ihrer Liebe und 

ihrer Schuld in alien Einzelheiten dem Publicum vorerzahlte. 

Und wie unsaglich thoricht, nicht bloss tactlos, ware es von 

Boccaccio gewesen, die Mysterien seines Liebeslebens unbe- 
rufenen Augen blosszulegen! 

Wir halten also unsere Behauptung, dass des Dichters 
Liebe zu Fiammetta keine Erwiederung Oder' doch nicht die 

von ihm ersehnte gefunden habe, in ihrem vollen Umfange 

aufrecht^). Die Entstehung des Fiammetta - Romanes aber, 

Ausgenommen im Akrostichon in der ,Amorosa Visione‘, von dessen 
Existenz aber, so lange die Sacbe irgend welches Bedenken haben konnte, 
gewiss nur eben Fiammetta selbst etwas wusste. 

Wir nehmen bier Gelegenheit, eine andere von uns oben ausge- 
sprochene Behauptung zu erlautern, da wir uns an der betreffenden Stelle 
(S. 161) nicht hinreichend deutlich ausgedriickt zu haben befurchten. Wir 
sagten: „ZurZeit, als Boccaccio den Decamerone schrieb, d. h. im Anfange 
der fiinfziger Jahre, scheint Fiammetta noch gelebt zu haben und Gegen- 
stand der Verehrung des Dichters gewesen zu sein“. Wir betonen hier 
das Wort „Verehrung“ und unterscheiden, wie selbstverstandlich, den da- 
durch bezeichneten Begriff von „Liebe“. Denn die Liebe, die leidenschaft- 
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urn auf diesen zurtickzukommen, erklaren wir uns in folgender 
Weise. 

Als Boccaccio, dem Willen des Vaters sich fiigend, von 
Neapel nach Florenz zuruckkehrte, mochte er in seiner Dich- 

terphantasie sich ausmalen, was nun Fiammetta, wenn sie ihn 

liebte und mit ihm Stunden begliickter Liebe genossen batte, 

nach seinem Scheiden wol empfinden, wie sehnsuchtsvoll sie 

seine Rilckkehr erharren und welcher Verzweiflung sie sich 

hingeben wurde, wenn er ihr die Treue brache und in der Hei- 

matb von anderer Liebe sich fesseln liesse. Es war dies Alles 

nur eine Fiction, aber eine solcbe, die ihm durch die Wirk- 

lichkeit seiner Leidenschaft nahe gelegt wurde. Und mit 

achter Dichterlust iiberliess er sich dieser Fiction und spann 

sie welter und welter aus, und so entstand in ihm der Roman, in 

welchem ein Kdrnchen reale Wahrheiti) enthalten, alles Uebrige 

freie, jedoch den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit sich fiigende 

Dichtung ist. Ganz ahnlich hat ja Goethe gehandelt, als er 

den Werther schrieb Oder Ugo Foscolo, als er die „letzten 

Briefe des Jacopo Ortis“ verfasste. Es ist dies ein Verfahren, 

wie es bei phantasiebegabten Dichtern nicht mehr als natur- 
lich ist. 

Wir glauben also, der Fiammetta - Roman ist bald nach 

seines Verfassers Riickkehr aus Neapel, etwa im Jahre 1340, 

entstanden, und vermogen uns keinesfalls mit Landau’s (a. a. 
0. p. 99 ausgesprochener) Ansicht zu befreunden, wonach 

die Jahre 1346/47 als Abfassungszeit anzunehmen waren, schon 
um deswillen nicht, well in diese Jahre der Beginn der un- 

garisch - neapolitanischen Wirren fallt, durch welche gewiss — 

die Eclogen bezeugen es uns — Boccaccio’s Gedanken zeit- 
weilig dem novellistischen Dichten entfremdet warden. Audi 

liche Liebe Boccaccio’s war allerdings damals bereits erloschen, wie er 
selbst im Proemio des Dec. bericbtet, und batte dem rubigeren Gefuble 
der Verebrung, der freundscbaftlicben Zuneigung, Platz gemacbt. 

0 Die Liebe Panfilo’s zu Fiammetta, Panfilo’s erste Begegnung mit 
der Geliebten im Tempel, seine Abreise nacb Toscana und andere neben- 

sacblicbe Dinge. 
36* 
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wurde es uns hochst unnaturlich erscheinen, dass Boccaccio, 

als er den Roman von der verlassenen Fiammetta schrieb, 

sich in Neapel und in Fiammetta’s Nahe befunden haben sollte, 

denn ware dann die Wirklichkeit nicht in gar zu schreienden 

Widerspruch mit der Fiction getreten? Nein,^nur die Tren- 

nung von der Geliebten konnte in des Dichters beweglicher 
Phautasie den Roman entstehen lassen, und die Thatsache 

allein, dass er wirklich, freilich weder als begiinstigter Lieb- 

haber noch mit irgend welcher Absicht der Untreue, die Ge- 

liebte verlassen hatte, konnte ihm den Ausgangspunct fur eine 

dichteriscbe Combination abgeben, deren Heldin die verlassene 
Fiammetta war^). 

Wir konnen von dem Fiammetta-Romane nicht scheiden, ohne noch 
auf Eins aufmerksam zu machen. Es ist namlich bemerkenswerth, dass in 
diesem Romane derselbe Dichter, der sonst leider so oft in seinen Werken 
die Gebote der Sittlichkeit missachtet hat, der sehr nahe liegenden Ver- 
suchung, den Ehebruch rechtfertigen und ihm eine poetische Weihe erthei- 
len zu wollen, nicht unterlegen ist, sondern vielmehr von der ethischen 
Idee sich hat leiten lassen, dass das fliichtige Gliick einer verbotenen Liebe 
durch schwere Reue und bitteres Leid gesuhnt werden muss. 
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,Filostrato‘. ,Teseide‘. ,Ninfale Fiesolano*. 

1/ie drei Dichtungen, welche in diesem Capitel besprochen 

werden sollen, bilden in Bezug auf ihren Inhalt sowol wie auf 

ihre Form eine einheitliche Gruppe. In Bezug auf den Inhalt, 

well sie sammtlich epische Gedichte sind, deren Stolfe sich als 

pseudo-antike bezeichnen lassen, d. h. als solche, welche, ob- 

wol ihrer inneren, romantischen Beschaffenheit naeh dem classi- 

schen Alterthume durchaus fremd, doch eine an tike oder, 
richtiger, antikisirende Umhullung an si eh tragen und sich 

ausserlieh an Sagenkreise des classischen Alterthums an- 

schliessen. In vollem Umfange gilt dies allerdings nur von 

dem ,Filostrato‘ und von der ,Teseide‘, wahrend das ,Ninfale 

Fiesolano‘, wie weiter unten darzulegen sein wird, eine gewisse 

Sonderstellung einnimmt. In Bezug auf die Form aber haben 

die drei Dichtungen mit einander gemein, dass in ihnen alien 

durchgangig die achtzeilige Stanze, die Ottava Kima, angewandt 

worden ist^). 

b Nicht erfunden hat Boccaccio die Ottava Kima, sie findet sich viel- 
mehr (namentlich mit der Reimstellung abab cdcd oder abba cddc 
Oder aucb nur mit zwei unter einander alternirenden Reimen, nicht ganz 
selten aber aucb mit der spater allein legitimen Stellung ab ab ab cc) 
scbon bei Mteren Dicbtern (vgl. Blanc, Grammatik der italienischen Spracbe 
p. 785 f., wo weitere Verweisungen auf Quadrio und Crescimbeni gegeben 
sind). Boccaccio gebiihrt aber der Rubm, zuerst die Verwendbarkeit dieser 
Stanze fiir die italienische Epopoe erkannt und practiscb erwiesen zu 
baben. 
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Durch die Reihenfolge, in welcher wir cliese Gedichte 

besprechen werden, wollen wir keineswegs die Behauptung 

aufstellen, dass dieselben in der gleichen Aufeinanderfolge ent- 

standen seien. Leider fehlen uns fill* die Bestimmung der 

Abfassungszeit einer jeden der Dichtungen feste Anhaltspuncte, 

denn das Datum „15. April 1341“, welches dem Widmungs- 

briefe der ,Teseide‘ mehrfach beigelegt worden ist, ent- 

behrt durchaus der erforderlichen handschriftlichen Beglaubi- 
gungi). Uns will es aber scheinen, als durfe man weder den 

,Filostrato^ noch eins der beiden anderen Epen als ein Jugend- 

werk des Vei-fassers betrachten, sondern musse ihre Entstehung 

in die Zeit des zweiten Aufenthaltes zu Neapel ansetzen. Es 

bekunden diese Dichtungen namlich, so daucht uns wenigstens, 

eine grbssere Klarheit des Denkens, eine sicherere Herrschaft 

uber die Phantasie, eine fortgeschrittenere Kunst in der Be- 

handlung des Stoifes und auch in der Handhabung der Sprache, 

als sie im ,Filocopo‘, im ,Ameto‘ und in der ,Amorosa Visione*- 

sich zeigt^). Und ferner mbchten wir meinen, dass die ge- 

nannten Vorziige im ,Ninfale Fiesolano‘ am sichtbarsten her- 

. vortreten und dass mithin dieses am spatesten, vielleicht selbst 

erst nach der zweiten, endgiiltigen Rtickkehr des Dichters 

nach Florenz entstanden sei, worauf auch seine directe Bezug- 

nahme auf toscanische Localsage und toscanische Landschaft 

hinzudeuten scheint. Ob unter den beiden andern Dichtungen 

dem ,Filostrato‘ oder der ,Teseide‘ die Prioritat zuzusprechen 

sei, dariiber enthalten wir uns, selbst auch nur eine subjective 

Vermuthung zu aussern, denn sowol fiir die eine wie fur die 

andere Annahme wurden sich aus der Composition und aus 

der Sprache der Dichtungen einander ungefahr gleichwerthige 

und also einander aufhebende Grunde ableiten lassen. Wir 

stellen den ,Filostrato‘ lediglich deshalb an die Spitze unserer 

Besprechung, weil er in einer gewissen, bald naher zu erortern- 

den Weise eine Art Gegenstuck zu dem im letzten Theile des 

Vgl. oben S. 163, Anm. 1 und Hortis, Studi p. 315. Anm. 2. 
Die ,Fiammetta‘ kann, weil einer ganz anderen Dichtungsgattung 

angeborig, nicht direct verglichen werden. 
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vorhergehenden Capitals von uns besprochenen Fiammetta- 

Romane bildet. 

Dem ,Filostrato‘ ist ein an Fiammetta gerichteter Wid- 

mungsbrief (b. Corazz. p. 9—16) vorausgesandt, in welchem 

Boccaccio der Geliebten etwa Folgendes schreibt : „Ich babe 

immer im Dienste der Liebe gestanden, fast von meiner Kind- 

heit an 2), und so geschah es, dass ich einst an einem Liebes- 

hofe mich befand und dort oft dariiber streiten horte, welches 

von diesen drei Dingen das grosste Gliick enthalte: die Ge- 

liebte schauen, mit Jemandem iiber sie sprechen Oder an sie 

denken. Ich verfocht die Ansicht, dass das Letztere die hochste 

Lust gewahre. Ich Thor! wie bald sollte ich erkennen, wie 

sehr mein Glauben irrig war! Wem aber kdnnte ich dies 

besser und angemessener offenbaren, als Dir? In der schon- 

sten Zeit des Jahres verliessest Du mich ja plotzlich, indem 

Du aus Neapel nach Sannio Dich begabst. Nun erst musste ich 
erfahren, welche Wonne es sei, Dich anzuschauen, nun erst, 

als ich den Anblick Deines Angesichtes entbehrte, erkennen, 
wie beseligend er sei. Meine Augen haben, seitdem ihnen Dein 

Anblick entzogen ward, so geweint, dass es mir unbegreiflich 

ist, wie sie eine so gewaltige Thranenfluth zu erzeugen ver- 

mochten, und dass meine Thranen nicht Dich nur, die Du ja 

menschlich gesinnt bist, sondern selbst meinen grimmigsten 

Feind geriihrt haben wttrden. Der Anblick aller der Orte — 

der Kirchen, Hallen, Platze —, an denen ich Dich einst hatte 

weilen sehen, erfullte meine Augen mit Schmerz und zwangen 

das betrubte Herz mit Jeremias auszurufen: ,0, wie ist jetzt 

vereinsamt die Stadt, die ehemals voll Volks war und eine 

Fiirstin der Vdlker 3)!‘ Nur ein Blick vermag, mich in etwas 

wenigstens zu trbsten, der Blick nach der Himmelsrichtung 

9 Wir geben keine Uebersetzung, sondern nur eine in directe Rede¬ 

form gefasste Inbaltsubersicbt. 
2) Man erinnere sicb, dass unserer Annahme zufolge (vgl. oben S. 107) 

Boccaccio im Jahre 1330 nacb Neapel kam und bald darauf seine Liebes- 
bandel mit Abrotonia und Pampinea hatte (vgl. oben S. 150). 

■’^) Vgl. Jeremias, Threni I, 1. 
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und den Bergen hin, wo Du, wie ich glaube, jetzt Dich auf- 

haltst: ein jeder Lufthauch, der von dort her weht, ist mir 

theuer, denn wie er mein Antlitz streift, so glaube ich, dass 

er auch das Deine gestreift hat. Aber es ist dies keine 

dauernde Linderung meiner Pein, im Gegentheile wird dadurch 

mein Schmerz noch mehr entflammt, sowie, wenn zuweilen ein 

Windhauch iiber einen gluhenden Gegenstand dahinfahrt, der 

Bland noch mehr entfacht wird ^). Fortwahrend muss ich 

schmerzlich seufzen! Ein solches elendes Leben lebe ich, seit- 

dem ich von Dir getrennt bin, seitdem meine Augen Dich 

nicht mehr schauen. Wohl gewahrt es mir Freude, von Dir 

zu sprechen und Deiner zu gedenken, aber an dieser Freude 

entziindet sich auch wieder die Sehnsucht nach Deinem An- 

blick, und nur mit Miihe widerstehe ich dem Drange, mich 

iiber alle Bucksichten der Ehrbarkeit (onesta) und Klugheit 

(ragionevole consiglio) hinwegzusetzen und zu Dir zu eilen. 

Diesem Drange widerstehend finde ich in den Thranen meinen 

einzigen Trost, und immer auf’s Neue wieder muss ich 

schmerzlich erkennen, dass nur Dein Anblick mir wahres 

Gliick verlieh. So hat das Schicksal mir des Irrthums Nebel, 

in welchem mir fruher die Wahrheit verhullt war, zerstreut 

aber bedurfte es eines so grausamen Heilmittels? ware 
eine gelindere Strafe nicht hinreichend gewesen? und wie 

sollen meine Krafte das ertragen kbnnen, was das Schicksal 
mir auferlegt ? 

Anfangs beschloss ich nun, mein Herzeleid schweigend in 
meiner Brust zu verschliessen, wenn dies mich auch zum Tode 

hatte fiihren sollen, denn selbst der Tod wiirde mir damals 

willkommen gewesen sein. Aber dann erwachte in mir — ich 

weiss nicht, wodurch hervorgerufen — die Hoffnung, dass ich 

einst doch vielleicht Dich wiedersehen wiirde, und mit dieser 

Hoffnung erstand zugleich in mir nicht nur die Furcht vor 

dem Tode, sondern auch der Wunsch, noch lange zu leben. 

Und in Folge dessen entschloss ich mich (erkennend, dass noch 

") Vgl. Dante, Inf. XIX, 28. 
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langeres Schweigen meine bereits geschwachten Krafte volleiids 
ersehopfen miisste), meinem Schmerze in Worten Ausdruck zu 

verleihen und dadurch die schwer bedrangte Brust zu erleich- 

tern. Und ein glQcklicher Gedanke erfasste mich: der Gedanke 

in der Person eines Liebenden mein Leid zu erzahlen. Ich 

forschte daher in den alten Geschichten, ob ich eine fur mein 

Vorhaben geeignete Persdnlichkeit fande. Keine aber schien 

mir da besser geeignet zu sein, als die des Troilo, dessen 

Schicksal ja dem meinen so gleicht, denn auch er musste fern 

von seiner Chryseis leben. Freilich genoss Troilo, bevor 

Liebesleid iiber ihn verhangt ward, solches Liebesglttck, wie 

es mir nie zu Theil ward und wie ich es nie zu erhoffen wage, 

aber dennoch glaubte ich, auch von der Zeit seines Gliickes 
eizahlen zu miissen, um die darauf folgende Zeit des Leides 

dem Leser verstandlicher zu machen, denn TJngluck ermisst 
man ja am besten an fruherem Gltick.“ 

„So soli denn die Dichtung, welcher dieser Brief als Vor- 

wort dient, der Nachwelt ein Zeugniss sein sowol fur Deinen 
Werth, als auch fur die Trauer, in welche Du mich versetzt 

hast. Nimm das kleine Werk freundlich an! Gewiss wirst 

Du zu unterscheiden verrnogen, in wie weit ich mich mit Troilo 

identificirt habe und in wie weit nicht. Moge das Buchlein 
mir Deine Gunst gewinneni)!“ 

Der Inhalt der Dichtung selbst ist in Kiirze folgender. 

Andere Sanger — so hebt der Dichter an — rufen beim 

Beginne ihrer Lieder Juppiter oder Apollo an. Ich selbst 
pflegte sonst die Musen anzurufen^), aber jetzt rufe ich nur 

Dich an, Geliebte, denn Du bist das Licht meines Lebens, mein 

Leitstern, dem ich folge, mein Rettungsanker, miein Heil und 

mein Trost, Du bist mein Juppiter, Du mein Apollo, Du meine 

Musen. Wenn ich jetzt, durch Dein Scheiden bis zum Tode 

9 Wir haben im Obigen Boccaccio seine Geliebte duzen lassen, da 
die im Originale gebrauchte, minder vertraulicbe Anrede mit „Ihr“ ims im 
Deutschen einen zu steifen Eindruck hervorzubringen schien. 

Mit einer Anrufung der Musen beginnt die ,Teseide‘, vielleicht 
ein Beweis, dass diese Dichtung vor dem ,Filostrato‘ entstanden ist. 



570 Elftes Capitel. 

betriibt, erzahlen will, wie leidvoll Troilo’s Leben war, als die 

lieblicbe Griseida Troja verlassen hatte, so musst Du mir, der 

ich Dir immer treu war und sein werde, bei meinem Werke 

beistehen, soli ich es anders zu Ende fiihren konnen, Du musst 

meine Hand fiihren und meinen Genius lei ten. Du erfiillst ja 

ganz meine Seele und vermagst besser, als ich selbst, meine 

Stimme ertbnen zu lassen, um in Troilo’s Leiden meine eigenen 

zu erzahlen. Dein soli die Ehre und mein die Miihe sein, wenn 

irgend die Erzahlung eines fremden Liebesleides rilhrt! Und 

Ihr, 0 Liebende, hdrt an mein thranenvoll^s Lied, und wenn 

Ihr von dem, was es Euch kiindet, mitleidsvoll ergriffen werdet, 

so bittet Amor ftir mich um seine Gunst, denn, wie Troilus, 

so lebe auch ich in Schmerz und Leid, getrennt von dem 

holdesten Wesen, das je geliebt ward! (v. 1—48). 

Nach diesem poetischen Eingange beginnt nun die Er¬ 

zahlung selbst. 
Die Griechen belagern Troja. Noch ist fiir Menschenblicke 

des Kampfes Ausgang unentschieden, aber der Troische Prie- 

ster Kalchas, der durch der Gotter Gunst in die Zukunft zu 

schauen vermag, weiss bereits, auf welche Seite der Sieg sich 

neigen wird. Er geht in Folge dessen zu den Griechen iiber 

und wird freudig von ihnen aufgenommen, wahrend die ent- 

riisteten Troer nur mit Miihe davon zuriickgehalten werden 

konnen, das Haus des Ueberlaufers in Brand zu stecken, 

Kalchas hat seine wunderschdne, verwittwete Tochter in Troja 
zuriickgelassen. Diese fleht in ihrer Bedrangniss Hektor um 

Schutz an, der ihn ihr denn auch bereitwillig gewahrt. Gri- 

seida lebt nun ruhig und unangefochten in Troja, wahrend 

der Krieg mit wechselndem Geschicke seinen Fortgang nimmt. 
» 

Trotz des Krieges aber feiern die Troer die iiblichen reli- 

gibsen Feste und bringen den Gdttern die gewohnten Opfer 

dar, besonders der Pallas, der Schutzgbttin ihrer Stadt. Zu 

Ehren der erhabenen Gbttin wird bei der Wiederkehr des 

Friihlings ein grosses Fest in ihrem Tempel gefeiert. Auch 

Griseida wohnt demselben bei, gekleidet in ein langes, braunes 
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Gewand und mit einem Schleier verhullt. Der jugendliche 
Troilo befindet sich ebenfalls im Tempel und mustert, mit 

seinen Genossen vergniiglich plaudernd, die anwesenden Frauen, 

findet keine schon genug, verspottet daher in iibermuthiger 

Kede die Manner, die sich von Amor in Bande schlagen lassen, 
und preist sich gliicklich, dass er dem Liebesnetze, in welchem 

er einst verstrickt gewesen, entronnen sei. Da erblickt er 

plbtzlich Griseida, welche in einer besonders malerischen Stel- 

lung 2) am Eingange des Tempels steht, ihre Gestalt entziickt 
ihn, er schaut sie, gefesselt von ihrer Schonheit, lange an, und 

aus ihrem Auge dringt der Liebespfeil in sein Herz. Nach 

Beendigung der Feier verlasst er den Tempel, seine Liebes- 

wunde sorgsam den Genossen verbergend, deren Spott er 

fiirehtet. — Es folgt nun eine lange, psychologisch meisterhafte 

Schilderung des Seelenzustandes des liebenden Troilo: Dieser 

gliiht fur Griseida und urn ihretwillen sucht er begierig, sich 

Kriegsruhm zu erwerben, er scheut sich jedoch, seine Liebe 
zu ofifenbaren, um nicht, da er ja der Liebe so gespottet hatte, 

nun wegen seiner Sinnesanderung von den Genossen verhbhnt 

zu werden, und auch weil er befilrchtet, dass Griseida seine 

Neigung nicht erwiedern werde. So bringt er seine Tage in 

bangem Liebesleide und wehmiithigen Selbstgesprachen hiu,„ 
letztere bald an Amor bald an die gegenwartig gedachte Ge- 

liebte richtend. Auch sein leibliches Befinden leidet unter 

dieser Seelenqual: er wird blass und hinfallig und kommt dem 
Tode nahe. (Parte 1.) 

Als er so sterbenskrank auf seinem Lager liegt, besucht 
ihn sein Freund Pandaro und fragt ihn nach der Ursache seines 

Leidens. Troilo bekennt, dass er liebeskrank sei, und nach- 
dem ihm der Freund lange freundlich zugeredet und ihm 

seinen Beistand versprochen hat, bekennt er endlich auch, dass 

/ 

Das braune Gewand scheint damals die jungen Frauen zukom- 
mende Kleidung gewesen zu sein, vgl. Parte II, 54: a te giovane stante in 
vestir bruno I’amare onestamente si concede. 

str. 27: col braccio il mantello a se davanti | s’era tirato largo, a 
se facendo 1 la calca intorno alquanto riraovendo. 
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er Pandaro’s Cousine — denn das ist Griseida — liebe. Pan- 

daro, selbst noch ein junger Mann und in Liebeshandeln er- 

fahren, erklart dem Freunde, dass er sein Mbglichstes thun 

werde, um ihm die Gunst der Griseida zu gewinnen, obwol 

er sich nicht verhehle, dass daraus leicht libele Nachrede fiir 

die junge Frau entstehen konne. Troilo ist hieriiber hoeh- 

erfreut und betheuert zugleich die Ehrenhaftigkeit seiner Nei- 

gung 1). Pandaro inacht nun seiner Cousine Mittheilung von 

Troilo’s Liebe und bemuht sich, sie fiir ihn gilnslig zu stimmen. 

Griseida weigert sich anfangs, irgend welches Liebesverhaltniss 

einzugehen, und erklart, dass sie, nachdem ihr Gatte ver- 

storben, Memand mehr lieben konne und werde; dann aber 

durch die beredte Schilderung, welche ihr Vetter von dem 

leidvollen Zustande Troilo’s entwirft, zum Mitleid bewegt, er¬ 

klart sie sich bereit, Pandaro’s und Troilo’s Wilnschen zu 
willfahren, doch nur unter der Bedingung, dass ihre Ehre in 

jeder Weise gewahrt werde. (Parte II.) 

Griseida tlberlegt nun bei sich, ob sie ein zartliches Ver- 

haltniss mit Troilo eingehen solle Oder nicht. Sich auf den 

reinen Niltzlichkeitsstandpunct stellend, wagt sie die Vortheile 

(Genuss der Jugend etc.) und die Nachtheile (Liebessorge, 

Leiden der Eifersucht, iible Nachrede etc.), welche ein der- 

artiges Verbaltniss besitzt, gegen einander ab, ohne jedoch zu 
einem bestimmten Ergebnisse zu gelangen, nur so viel steht 

ihr fest, dass ihr Verhaltniss zu Troilo keinesfalls zur Ehe 
werden diirfe, denn die freie Liebe sei weit genussreicher. 

Indessen vermag sie doch diesen rein berechnenden Standpunct 

nicht recht festzuhalten, denn sie empfindet so etwas wie Liebe 

fill* Troilo und sie kann sein Bild, nachdem sie ihm einmal 
den Zutritt zu ihrem Herzen gestattet, nicht wieder daraus 

verbannen. Pandaro meldet nun dem Freunde den Erfolg seiner 
/ 

Bemuhungen bei Griseida, und selbstverstandlich wird Troilo 

str. 31: non vorria | che tu credessi, ch’io desiderassi | da cotal 
donna alcuna villania, 1 ma sol che avesse a grado cEio I’amassi. 
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durch die willkommene Botschaft freudigst erregt^). Beide 

begeben sich nun zu Griseida, diese empfangt Troilo freund- 

licb und vergniigt sich mit ihm an Spiel und Gesang, wobni 

sie bald von voller Liebe zu dem sie so zartlich verehrenden 

Jiingling ergriffen wird. Troilo ist natiirlich mit dem platoni- 

sehen Charakter, welchen sein Verkehr mit der schonen Wittwe 

langere Zeit bewahrt, auf die Bauer nicht zufrieden und nach 

dem vollen Genusse der Liebe strebend ^), aber Griseida filr 

unerbittlieh haltend, harmt er sich ab in seinem Sehnen. Aber- 

mals klagt er dem treuen Pandaro sein Leid, und dieser rath 

ihm, er solle in einem Briefe Griseida urn Gewahrung ihrer 

hochsten Gunst anflehen: der Erfolg, meint er, werde nicht feh- 

len, und er (Pandaro) selbst wolle den Brief liberbringen. 
Nach langerem Strauben willigt Troilo ein und richtet eine 

(elf Strophen) lange Epistel an seine Angebetete — es ist 

dieser Brief ein Muster galanter und eleganter Schreibweise 
und beweist, wie man, sobald man nur im Ausdruck gewandt 

ist, Alles sagen kann, ohne den ausseren Anstand zu verletzen. 

Pandaro iiberbringt den Brief seiner Cousine, diese verweigert 

anfangs, des Schemes wegen, die Annahme, nimmt ihn jedoch 
schliesslich auf das Zureden ihres Vetters entgegen und liest 

ihn nicht nur, sondern beantwortet ihn auch. Die Antwort ist 

scheinbar ablehnend und strotzt von Tugendhaftigkeit, lasst 

aber nichtsdestoweniger zwischen den Zeilen durchblicken, 
dass die Schreiberin sehr geneigt ist, die Wiinsche ihres An- 

beters zu erhoren. Troilo versteht nun zwar den Sinn der 

Epistel, harmt sich aber gleichwol aufs Neue, weil ihm nicht 

unmittelbare Erfiillung seines Sehnens gewahrt wird. Pan¬ 

daro unterhandelt abermals mit der zwar sprode thuenden, in 

Wahrheit aber nichts weniger, als sprdden Cousine, und aber- 

Hier, str. 13, ein schones Gleichniss: come fioretto dal notturno 
gelo I cMnato e chiuso, poi che il sol I’imbianca | s’apre e si leva dritto 
sopra il stelo (so ward Tr.’s Sinn emporgerichtet, als er P.’s Botschaft 
vernahm). 

2) str. 21: deh! fossi teco una notte di verno, | che cento e pin ue 
passerei all’ inferno. 
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mals mit Erfolg: die Dame willigt ein, Troilo zu einer passen- 

den Stunde, wenn mehrere ihrer Dienerinnen sich zu einem 

Feste begeben haben wurden, vertraulich zu empfangen, nur 

fordert sie von Pandaro und Troilo das Versprechen strengsten 

Schweigens. (Parte III.) — 
Der Dichter unterbricht jetzt, wo er das Liebesglilck 

Troilo’s zu schildern in Begriff ist, seine Erzablung durch eine 

abermalige Anrufung seiner Geliebten. Sodann wird Folgendes 

erzahlt. 
Pandaro theilt seinem Freunde mit, was er bei Griseida 

ausgerichtet, bittet ihn aber dringend um Geheimhaltung des 

Verhaltnisses, damit Griseida’s und seine (Pandaro’s) eigene 

Ehre nicht compromittirt werde. Troilo verspricht das, und dankt 

zugleich dem gewandten Liebesunterhandler auf das Lebhaf- 

teste fur seine Vermittelung^). Troilo begibt sich nun zu 
dem ersten nachtlichen Stelldiehein mit der Geliebten. Zu- 

naclist muss er, da Griseida, die im anstossenden Zimmer sich 

befindet, ihre Dienerinnen noch um sich hat, in einem dunkeln 

Gemache warten, aber Griseida sorgt durch lautes Sprechen 

und dfteres Husten daftir, dass er wenigstens das Bewusstsein 

ihrer Nahe habe und in Folge dessen die Langeweile des 

Harrens weniger empfinde. Sobald es ihr moglich ist, entlasst 

sie, grosse Mudigkeit vorschiitzend, ihre Dienerinnen und be¬ 

gibt sich zu dem Geliebten, mit dem sie den Best der Nacht 
verbringt ^). Als der Hahnenschrei den nahenden Morgen 

anzeigt, muss Troilo aufbrechen und kehrt in seine Woh- 

nung zurilck, vergebens indessen versucht er zu schlafen, 

immer und immer wieder denkt er an Griseida und schwelgt 

in der Erinnerung an die vergangene Nacht. Sehr willkommen 

Hier, str. 12, findet sich ein schones Gleichniss: si come alio 
spuntar di primavera \ di frondi e fiori s’ornan gli arboscelli, 1 ignudi 
stati alia stagion severa; 1 come si copron d’erbe e fansi belli | i prati e i 
colli, e ciascuna riviera | riprende il corso usato co’ruscelli; | cosi per 
nova gioja il petto pieno 1 si fe’di Troilo il volto pin sereno. 

Das Liebesgluck dieser Nacht schildert der Dichter in den gliihen- 
desten Farben, jedoch mit decentester Verschleierung. 
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ist es ihm, dass Pandaro ihn besucht: kann er doeh nun mit 

dem Freunde von dem Glilcke seiner Liebe sprechen! Bald 

folgt eine abermalige Zusammenkunft der Liebenden, nicht 

minder genussvoll, als die erste, und Troilo im Vollbesitze 

seines lang ertraumten Gliickes preist in begeisterter Kede die 

Liebesgottin und ihre Macht ^). — Sehr schdn weiss der Dich- 

ter im letzten Theile dieses Gesanges zu sehildern, welch’ 

veredelnden Einfluss die Liebe auf Troilo’s Charakter ausiibt: 
Der Jungling wird milder gestimmt und legt seinen friiheren 

hochmiithigen Stolz ab, und doch wird er auch muthiger und 

ktihner und von der Begier nach Heldenthaten erfiillt und, 

beseligt von seiner Liebe, kampft er als der Tapfersten einer 

in der Feldschlacht. (Parte IV.) 
Jedoch das Kriegsglilck ist den Troern feindlich, sie er- 

leiden eine Niederlage und Viele von ihnen, darunter Antenor, 
gerathen in griechische Gefangenschaft. Kalchas erbittet sich 

von den Griechen den Antenor, urn ihn gegen Griseida auszu- 

wechseln. Es wird ihm dies gewahrt, und Diomedes, urn den 
Austauseh zu bewerkstelligen, nach Troja gesandt. Nach 
langerer Berathung entschliessen sich die Troer zur Ausliefe- 

rung Griseida’s, Troilo wird in Folge dieses Beschlusses, den 

er nicht abzuandern vermag, von heftigstem Schmerze ergriffen 

und bricht ohnmachtig zusammen; nachdem er wieder zu sich 
gekommen, verlasst er die Versammlung und begibt sich nach 

Hause, dort aber gibt er sich ganz seinem Schmerze hin und 

ergeht sich in bitteren Klagen uber sein Geschick. Dann, etwas 

ruhiger geworden, lasst er Pandaro zu sich kommen und be- 

rath sich mit ihm dariiber, was zu thun sei, Pandaro empfiehlt 
ihm zuerst, die Liebe zu Griseida durch eine andere Liebe zu 

ersetzen, aber Troilo verwirft dies mit Entriistung: er konne 

und wolle ewig nur Griseida lieben. Nun rath ihm Pandaro 
die Entfiihrung Griseida’s an: habe doch Paris unter viel 

schwierigeren Verbaltnissen etwas Aehnliches mit Erfolg ge- 

1) Diese Lobpreisung (str. 64—81) ist eine der schonsten Parthien der 

ganzen Dichtung. 
\ 
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than. Troilo aber verwirft anfangs auch dies, da er die Ehre 

der Geliebten nicht compromittiren wolle, indessen geht er 

sehliesslich auf des Freundes Vorschlag ein und verlangt nur, 

dass auch Griseida ihre Einwilligung gebe. Pandaro verspricht 

nun, fur den Abend ein Rendez-vous zu ermogiichen, und er- 

mahnt den Freund, er inoge, um keinen Verdaeht aufkommen 

zu lassen, jetzt Heiterkeit erheucheln und sich wieder an den 

Konigshof begeben. Sodann verfiigt er sieh zu Griseida, die 

ebenfalls in tiefsten Schmerz wegen der drohenden Trennung 

von dem Geliebten versunken ist und, alien Trost der Freun- 

dinnen von sich weisend, in ihr Zimmer sich eingeschlossen 

hat, und bereitet sie auf den bevorstehenden Besuch Troilo’s 

vor. (Parte V.) 

Hierauf kehrt Pandaro zu Troilo zurilck, ermahnt ihn, 

Muth zu fassen, und meldet ihm, dass Griseida bereit sei, ihn 

am Abende zu empfangen. Und wie vereinbart war, kommen 
die Liebenden am Abende zusammen und ergehen sich gegen- 

seitig in riihrenden Klagen. Griseida wird ohnmachtig, Troilo 

halt sie fur todt und will sich verzweifelt in sein Schwert 

sturzen. Ehe er indessen dies gethan, erwacht Griseida aus 

ihrer Ohnmacht. Nun schlagt Troilo der Geliebten vor, mit 

ihr entfliehen zu wollen, aber Griseida weist dies aus Furcht, 

sich zu compromittiren, zuriick und bittet den Geliebten, sich 
in die unvermeidliche Trennung von ihr fugen zu wollen, 

werde sie doch ganz gewiss einen Vorwand zu finden wissen, 

um in spatestens zehn Tagen zurtickzukehren. Troilo hegt 

freilich grosse Bedenken gegen diesen Plan, ftigt sich aber 

sehliesslich Griseida’s Willen. (Parte VI.) 

Von Diomedes geleitet, verlasst die junge Wittwe Troja, 

Troilo mit anderen Bittern begleitet sie eine Strecke Weges 

und nimmt dann, halb verstohlen, von der Geliebten zartlichen 

Abschied. Diomedes erkennt aus demselben das zwischen 

beiden bestehende Verhaltniss und beschliesst, es zu zerstoren. 

Griseida setzt die Reise zum Griechenlager fort und wird dort 

ehrenvoll aufgenommen. Troilo aber, nach Hause zurtick- 

gekehrt, uberlasst sich ganz seinem Schmerze. Pandaro kommt 
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zu ihm, versucht ihn zu trosten und beredet ihn, mit ihm zur 

Zerstreuung einen Ausflug zu unternehmen. Nach langerem 

Strauben willigt Troilo ein, und man bescliliesst nun einen 

Besuch bei dem befreundeten Sarpedon. Dieser nimmt das 

Freundespaar pracbtig auf und veranstaltet ihm zu Ehren 

allerlei Festlichkeiten. Troilo aber ist traurig, denkt immer 

nur an die feme Geliebte und will schon am dritten Tage 

wieder zuiiickkehren; nur mit Miihe lasst er sich von Pandaro 

bereden, noch zwei weitere Tage zu bleiben, dann aber breehen 

sie wirklich auf. In Troja wieder angelangt, gibt sich Troilo 

ganz wehmiithigen Erinnerungen an die Geliebte hin, er be- 

sucht ihr Haus, das er verschlossen findet, und alle anderen 

Statten, an denen er mit ihr geweilt, und macht seinem 

Liebesleide in Liedern Luft; langsam vergehen ihm die bis 

zu Griseida’s vermeintlicher Riickkehr noch tlbrigen Tage. 

(Parte VII.) 
Griseida — denn zu ihr wendet sich nun der Dichter — 

trauert in den ersten Tagen iiber die Trennung von 

Troilo. Als sie aber eines Tages betrubt am Strande weilt, 

gesellt sich Diomedes zu ihr und beginnt in geschickter Weise 
um ihre Liebe zu werben. Die gefallsiichtige Wittwe, auf 

welche Diomedes’ Argument von dem unvermeidlichen Unter- 

gange Troja’s und aller Trojaner tiefen Eindruck macht, weist 

zwar fur den Augenblick seine Werbung ab, aber doch in 

einer Form, welche ihn zur Hoffnung fur die Zukunft berech- 

tigt, jedenfalls vergisst sie rasch Troilo und ihr Versprechen 

nach Troja zuriickkehren zu wollen. Am zehnten Tage reitet 

Troilo mit Pandaro vor die Stadt und erwartet den ganzen 

Tag und die Nacht hindurch Griseida, immer mit neuer Hoff¬ 

nung sich tauschend und neuen Illusionen sich hingebend^). 

Das Gleiche thut er an den folgenden Tagen. Endlich ge- 

nothigt, die Hoffnung aufzugeben, uberlasst er sich dumpfer 

Verzweiflung. (Parte VHI.) 

1) Dies Harren und Bangen wird von dem Dichter ganz vortrefflich 

geschiidert. 
Korting, Boccaccio. 37 
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Ein Traum zeigt dem ungliicklichen Liebhaber symbolisch 

Griseida’s Untreue an. Aus Verzweiflung will Troilo sich tod- 

ten. Mit Miihe halt Pandaro ihn davon zuriick und ilber- 

redet ihn, einen Brief an Griseida zu schreiben unchAuf- 

klarungen iiber ihr Verhalten von ihr zu verlangen. Wirklich 

richtet Troilo eine lange, bewegliche Epistel an Griseida, 

erhalt aber keine Antwort. Abermals erfasst ihn die Ver¬ 

zweiflung, und er wird immer elender und elender. Inzwischen 

lauft der zwischen Troern und Griechen gelegentlich des 

Austausches der Kriegsgefangenen geschlossene Waffenstillstand 

ab, und die Kampfe beginnen aufs Neue. Auf seines Freundes 

Deiphobus Zureden, der das Geheimniss seiner Liebe errathen 

hat, ermannt sich Troilo und beschliesst verzweifelnd, sich in 

die Schlacht zu begeben. Inzwischen ist auch seine Herzens- 

geschichte allgemeiner bekannt geworden, und so geschieht 

es, dass die troischen Damen zu ihm kommen, urn ihn zu 

trosten. (Parte IX.) 
Nur Cassandra tadelt heftig seine Liebe und bezeichnet 

sogar Griseida als eine einer solchen ernsten Leidenschaft 

unwurdige Person. Troilo antwortet der Seherin sehr gereizt, 

und in Folge dessen verlasst ihn diese; den ubrigen Damen 
gelingt es, den schwer Betriibten und Gekrankten einiger- 

maassen zu beruhigen. Eine Zeit lang geht es nun so leidlich, 
Troilo betheiligt sich wieder an den Kampfen und ist, da er 

von seiner Geliebten Briefe mit heuchlerischen Versicherungen 

der Treue empfangt, gutes Muthes. Da ereignet es sich, dass 

Deiphobus in einem Gefechte mit Diomedes ein Gewand des- 

selben erbeutet, an welchem eine Spange befestigt ist, und 

Troilo erkennt in derselben diejenige, welche er selbst Griseida 

beim Abschiede geschenkt hatte. Nun ist er von der Treu- 

losigkeit der Geliebten tiberzeugt und ergeht sich gegen Pan¬ 
daro in bitteren Klagen. Fortan sucht er in der Feldschlacht 

immer Diomedes auf, um Rache an ihm nehmen zu kbnnen, 
mehrere Male ficht er auch wirklich mit ihm, aber ohne dass 

es ihm gelange den Gegner zu verwunden. Ueberhaupt 

findet er jezt nur im Gewiihle der Schlacht noch Linderung 
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seines Leides und kampft mit der Tapferkeit eines Verzweifel- 
ten gegen die Griechen, denen er sehwere Verlugte beibringt, 

— endlich aber findet er den Tod, den er gewiinscbt und ge- 

sucht, von der Hand Achills^). (Parte X.) 

Nachdem er so seine Erzahlung beendet, warnt der Dich- 

ter in einer Apostrophe an „die jugendlichen Verliebten (gio- 
vani amatori)“ dieselben, den Frauen zu trauen, denn immer 

flatterhaft sei die Frau, wie ein windbewegtes Blatt („volubile 

sempre come foglia al vento“). Besonders aber solle man sich 

vor den vornehmen und ahnenstolzen Frauen^) hiiten, welche, 
auf ihre adelige Abstammung pochend, auf Alle vornehm 

herabsehen zu diirfen meinen. Die wirklieh tiichtige Frau 

allein, welche man aber freilich nur schwer herausfinden 

konne, wisse den Gegenstand ihrer Liebe einsichtsvoll zu wah- 

len und die Treue zu bewahren. 
Endlich wendet sich der Dichter in acht Geleitstrophen 

an sein Werk selbst: er preist dieses, die Frucht seines 

Liebesgrames, gliicklich, dass es ihm vergonnt sein werde, 

zu seiner Geliebten zu kommen, und bittet es, dass es bei 
dieser fur ihn sprechen und ihre Gunst ihm gewinnen mbge. 

Doch solle die Geliebte nicht allzulange mit der Gewahrung 

ihrer Gnade zdgern, denn sonst werde er sterben, den Tod 

einem Leben ohne sie vorziehend. 
Nachdem wir so in gedrangter Uebersicht den Inhalt des 

Werkes dargelegt, haben wir unser Urtheil uber den Werth 

desselben abzugeben und zu begriinden. 
Der ,Filostrato‘D bildet, wie oben bereits bemerkt ward, 

str. 50: cotal fine ebbe il mal concetto amore | di Troilo e di 
Griseida, e fu cotale | il fin del miserabile dolore | del disperato giovane, 
col quale 1 niun poteva combatter di valore 1 ne di virtii ne di animo 
reale: | cotal fin ebbe la speranza vana [ posta di donna in anima 

villana. 
2) „be8tie sono e non donne gentili“ — ein Compliment, woriiber die 

hochadlige Fiammetta schwerlich sehr erbaut gewesen sein wird. 
2) Nur in Bezug auf ihren Inhalt kdnnen sie so genannt werden, ihre 

Form ist, wie die der iibrigen alien, die Ottava rima, 
*) Filostrato soil den „von der Liebe niedergeschlagenen“ Troilo be- 

37* 
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eine Art Gegenstiick zur ,Fiammetta‘. Wie in dem letzteren 

Romane das Leid der treulos verlassenen Frau, so soli in der 

epischen Dichtung das Leid des Mannes dargestellt werden, 

dem die Geliebte die Treue gebrochen. Es lag aber in der 

Natur der Sache, dass das zweite Thema sich weit weniger 

erfolgreich in tragischem Sinne behandeln liess, als das erste, 

ja das Scheitern eines derartigen Versuches war eigentlich von 

vornherein Nothwendigkeit. Fiir die Frau, deren Seelenleben 

sich vorwiegend in der Sphare des Gemiithes bewegt und 

deren naturliche Lebensbestimmung die liebende Hingabe an 

einen Mann und die Erfullung von Gattin- und Mutterpflichten 

ist, bildet das Gluck der Liebe die wichtigste Lebensfrage 

und Lebensangelegenheit, und es ist nicht mehr als naturlich, 

dass die in ihrer Liebe getauschte und um ihr Gliick betrogene 

Frau an dem ganzen Leben verzweifelnd zusammenbricht. 

Anders verhalt es,sich bei dem Manne: von ihm, der durch 

seine natiirliche Beanlagung zur Activitat und zum productiven 

Schaffen auf alien Gebieten des thatigen Lebens berufen ist, 

fordern wir mit Recht, dass er die Liebe, wenigstens soweit 

sie Leidenschaft ist, gleichsam nur episodenhaft behandele, 

dass er nicht sein ganzes Sein in sie aufgehen lasse und von 
ihr abhangig mache, sondern dass er seine eigentliche Lebens- 

aufgabe in der Ausubung irgend welcher bestimmten ausseren 

Thatigkeit suche und finde. Daher wird die in Liebesgram 

sich verzehrende Frau in jedem Falle unser lebhaftes Mit- 
gefiihl erregen, wahrend wir mit einem Manne, der sich der 

Liebesverzweiflung iiberlasst, nur sehr bedingungsweise sym- 

pathisiren konnen und uns, wofern nicht ganz besonders trau- 

rige Verhaltnisse vorliegen, fast eher zum Spott ilber ihn, als 
zum Mitleid fur ihn aufgelegt fuhlen. Ein Ritter Toggenburg 

zeiclinen und das Wort wird also offenbar als aus und ,stratus' 
sich zusammensetzend gedacht, ist also mit ,Filocopo‘ gleichbedeutend. Dass 
beide Namen ungriechisch gebildet sind, ist nicht nbthig zu bemerken 
(griech. (ptkog und q beziehen sich nie auf die Geschlechtsliebe). Der 
griechische Name ,Philostratus‘ hat natiirlich in seinem zweiten Theile mit 

lat. ,stratus' nichts zu thun. 
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muss ein ganz besonderer Mensch seiii, wenn er uns nicht als 

eine tragi-komische Figur erscheinen soil. 1st doch schon dev 

verliebte — wir sagen niclit: dev liebende — Mann, nament- 

lich wenn ev bereits in reiferen Jaliren sich befindet, eine 

Persdnlichkeit, welche dev objectiven Betrachtung unleugbar 

inanche heitere Seite darbietet. 

: Dev Dichtev des ,Filostvato‘ stellte sich demnach eine sehv 

missliche Aufgabe, als ev es untevnahm, Tvoilo’s Liebesleid in 

tvagischev Auffassung davzustellen, und hatte fovtwahvend mit 

dev Gefahv zu vingen, dass das, was ev tvagisch meinte, dem 

Lesev ehev komisch, als tvagisch evscheine. Und iibevdies ev- 

schwevte ev sich noch seine Aufgabe odev vielmehv ev machte 

sich selbst die Losung devselben unmoglich duvch die Avt und 

Weise, wie ev die weibliche Heldin seinev Dichtung, die Gvi- 

seida, zeichnete. Gviseida ist dev ausgepvagte Typus dev 

* zwav flUchtigev Leidenschaft, abev keines tiefen und wahven 

Gefiihles fahigen Kokette. Sich in eine solche zu vevlieben, 

wie Tvoilo thut, und dann von ihv schmahlich genavvt zu wev- 
den, mag ja fiiv den Betvelfenden hochst schmevzlich sein, An- 

deve abev wevden kaura geneigt sein, davin ein tvagisches 
Schicksal zu evblicken, und wevden es schwev begveiflich finden, 

wenn dev Dupivte, statt die Tveulose vasch zu vevgessen, ihv 

schmevzliche Thvanen nachweint und mit untvostlichev Vevzweif- 

lung das Leben sich vevbittevt. So ist denn Tvoilo, so tvagisch 

ihn auch dev Dichtev aufputzt, fuv den Lesev eine halbkomische 

Gestalt, die sehv wohl in ein buvleskes, nicht abev, wie dev 
Dichtev es wollte, in ein evnst gemeintes Epos hineinpasst i). 

Mag ev noch so sehv iibev die Tveulosigkeit seinev Gviseida 
jammevn und klagen, man wivd doch des Gefiihles nicht vecht 

ledig, dass ev eigentlich etwas vecht Unsinniges und — gevade 

hevausgesagt — etwas Lachevliches thue. 

;/j.' 

b Es geschah daher mit gutem Grunde, dass Shakespeare in seiner 
Behandlung der Troilus - Fabel sich der Komodie naherte, wie ja denn 
auch „Troilus and Cressida" in der Vorrede der ersten Quartausgabe 

geradezu eine ,comedy* genannt wird. 
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So mussen wir denn, sehr in Widerspruch zu der An- 

schauung anderer Litterarhistoriker, den ,Filostrato‘ fiir ein 

in seiner ganzen Anlage veifehltes Werk halten, veiiehlt auch 

um deswillen, weil die Behandlung des Stoffes eine viel zu 

breite ist. Durch zehn lange Gesange^) wird die ErzMung 

des freud- und leidvollen Liebeshandels fortgesponnen und 

zwar ohne dass irgendwie belangreiche Episoden eingeschoben 

^^aren und ohne dass ausser den beiden Liebenden und ibrem 

gefalligen Postilion d'amour Pandaro irgend eine der anderen 

gelegentlich auftretenden Personen durch ihren Charakter son- 

derlich zu interessiren vermochte: wie sollte da der Leser 

nicht schliesslich ermiidet werden, zumal da er von vornher- 

ein die Entwickelung der ganzen Geschichte ziemlich gerad- 

linig vor sich liegen sieht? 

Auch im Einzelnen zeigt die Dichtung manche bedenkliche 

Mangel. Die Charakteristik Troilo’s ist nicht consequent 
durchgefiihrt. Wenn er wirklich so verliebt in Griseida war, 

wie uns glauben gemacht werden soli, warum — fragt man 

unwillkiirlich — wagte er da_ nicht eine kiihne That,^ sei es 

eine heimliche Eheschliessung, sei es eine Entfilhrung, die ihn 

in den dauernden Besitz der Geliebten gebracht hatte? Weil 

er — so antwortet der Dichter — den Zorn des Vaters Pria- 

mus fiirchtete, der die Mesalliance seines Sohnes mit einer 

Priesterstochter nie zugegeben haben wurde, und weil er das 

Gerede der Leute scheute. Als wenn jemals' ein sterblich 

Verliebter nach solchen Dingen gefragt hatte! — Auch die 

Charakterzeichnung der Griseida ist keineswegs eine conse- 

quente. Man begreift namentlich gar nicht, weshalb sie, die 

doch durch und durch sinnliche Frau, die noch dazu ganz 

unabhangig dasteht und Herrin ihrer Handlungen ist, sich an- 

fangs so madchenhaft straubt und ziert und den armen Troilo 

Die Stroplienzahlen der einzelnen Gesange sind die folgenden: 
I, 57, II, 67, m, 75, IV, 86, V, 87, VI, 57, VII, 69, VIE, 56, IX, 57, X 
(ohne die 5 Strophen an die giovani amatori und die 8 Geleitstrophen, 
vgl. oben S. 579), 50. Die Gesammtzahl der Verse betragt demnach 5288» 
bezw. 5392. 
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so lange schmachten lasst, Oder soil man etwa hierin eine 

raffinii-te Koketterie, eine abgefeimte Berechnung erkennen? 

Dann hatte der Dichter die Bosartigkeit dieses Charakters im 

Uebrigen nicht scharf genug gekennzeichnet. 

Fur den modernen Leser kommt noch Eins hinzu, was 

den Gesammteindruck des Gedichtes zu einem unerquieklichen 

macht: die Anlehnung an die Troja-Sage. Es wird hierdurch 

der Erzahlung ein ernster und tiefer Hintergrund gegeben, 

welcher mit ihrer eigenen Unbedeutendheit scharf contrastirt 

und sie uns fast als eine Parodie erscheinen lasst. Den ge- 

waltigen Schauplatz der Bias zur Biihne zu machen, auf wel¬ 

cher eine halb sentiinentale halb verdriessliche Liebesalfaire 

sich abspielt, das mag allenfalls in einem Lustspiele Oder in 

einem burlesken Epos gestattet sein, in einer ernst gemeinten 

Dichtung abei‘ ist es ein arger Missgriff, Freilich aber darf 

man dies Boccaccio nicht zum Vorwurfe machen, denn, als er 

den ,Filostrato‘ verfasste, kannte er ja die homerischen Dich- 

tungen noch nicht, und die Troja-Sage war ihm iiberhaupt 

wol nur in der travestirten Gestalt bekannt geworden, welche 

das spate Alterthum und das Mittelalter ihr gegeben haben, 

er ist somit von der Schuld einer Profanation vollstandig frei 

zu sprechen. 
Wir haben bis jetzt iiber den ,Filostrato‘ sehr hart ge- 

urtheilt, sind jedoch weit davon entfernt, ihm alle Vorzuge 

absprechen zu wollen, wollen vielmehr auf einige derselben 

noch kurz hindeuten. 
Auch im ,Filostrato‘ hat Boccaccio seine Meisterschaft als 

Seelenmaler bewiesen, und wer psychologische Kunst bewun- 

dern und studiren will, der findet in dieser Dichtung reiche 

Gelegenheit dazu. Gar treiflich versteht sich der Dichter auf 

die Psychologie und, wie man hinzufugen mochte, auf die 

Pathologie der Liebe, und alle Stadien der Leidenschaft weiss 

er mit gleicher Gewandtheit und Wahrheit darzustellen, die 

ganze Tonleiter der einander sich abldsenden Gefuhle erklingen 

zu lassen. Der Dichter, der die Gestalt des verliebten Schwar- 

mers Troilo schuf, hat etwas Aehnliches geschaffen, wie 
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Shakespeare in seinem Eomeo^), nur ist freilich der britische 

. Dramatiker der nodi feinere Psycholog gewesen und hat es, 

indem er dem Romeo die ideale Gestalt der Juliet zur Seite 

gab, verstanden, dem Stoffe einen wirklich tragischen Inhalt 

zu verleihen. Dem Troilo Boccaccio’s fehlt die entsprechende 

weibliche Erganzung, denn in Griseida steht ihm nur die wahrer 

Liebe nicht wiirdige Kokette gegenuber, und deshalb ist er 

unfahig, der Held eines tragischen Schicksals als Liebender zu 

werden. 
Besser noch als das Liebesleid hat der Dichter das Lie- 

besgliick Troilo’s zu schildern gewusst, und es sind ohne Frage 

die betreffenden Parthien die gelungensten und erfreulichsten 

des ganzen Gedichtes. In Bezug auf diese darf man in der 

That mit Hettner (Ital. Studien, p. 43) den ,Filostrato‘ „den 

lauten Jubelruf eines von gliicklichster Liebe erfiillten, gltick- 

seligen Herzens“ nennen, denn wenn irgendwo, so ist hier die 

ganze Wonne begliickter Leidenschaft in wahrhaft berauschen- 

der Sprache zum vollen Ausdruck gebracht, und was, weil der 

innersten Gefiihlswelt angehorig, als jeder Darstellung in Wor- 

ten sich entziehend zu gelten pflegt, hier ist es doch erfolg- 

reich dargestellt worden. Nur die Phantasie eines Mannes, in 

welchem selbst die Liebesleidenschaft loderte, vermochte diese 

Riesenaufgabe zu losen. 
Ueberhaupt, will man den ,Filostrato‘ verstehen und wiir- 

digen, so muss man stets sich dessen erinnern, dass er das 

b Wir nennen den Romeo eine Schopfung Shakespeare’s, obwoi 
wir natiirlich recht gut wissen, dass Shakespeare den Stoff seiner Liebes- 
tragodie nicht erfiinden, sondern alteren Dichtern entlehnt hat und dass 
sogar vor demjenigen Shakespeare’s ein den gleichen Stoff behandelndes 
Drama existirte (ja wir neigen uns sogar der Ansicht zu, dass wir in der 
Quartausgahe von 1597, deren Verhaltniss zu der spateren und hochst 
wahrscheinlich nach Shakespeare’s Manuscript veranstalteten Quartausgahe 
von 1599 bekanntlich schwer bestimmhar ist, den Text eben jenes alteren, von 
Shakespeare umgearbeiteten Drama’s vorliegen haben). Aber Shakespeare 
hat die iiberlieferte Gestalt Romeo’s erst, so zu sagen, aus dem Groben her- 
ausgearbeitet und zu einem psychologischen Meisterwerke umgeschaffen. 
Eine Yergleichung des Romeo der Qu. /S mit demjenigen der Qu. « ist, 
wie uberhaupt die Yergleichung der beiden Redactionen mit einander, 
hochst lehrreich und interessant. 
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Werk des fur Fiammetta schwarmenden Dichters ist. Denn 

nur weil er selbst von wahrer Leidenscliaft ergriffen war, war 

Boccaccio einerseits zur Schilderung der Leidenscliaft befahigt, 

und andererseits ward ihm dadurch der Blick in Bezug auf 

die Anforderungen des Epos getriibt: er ineinte eben, es ge- 

niige die Darstellung der Leidenscliaft, nicht erkennend, dass 

damit die Epik zur erzahlenden Lyrik herabsinkt und eine 

unnaturliclie Zwitterdichtung wird. Und wenn er dem File- 

strato-Troilo theilweise seine eigenen, der Griseida aber theil- 

weise Fiammetta’s (wirkliche Oder vermeintliche) Cliarakter- 

ziige verlieh, so beraubte er sich dadurch selbst der Mbg- 

lichkeit einer einheitlichen und consequent durchgefiihrten 

Charakterzeichnung, namentlich in Bezug auf Griseida, die er 

mit Rucksicht auf Fiammetta nicht so zeichnen durfte, wie die 

Anlage der Dichtung es gefordert hatte, sondern fiir sie mil- 

dernde und beschonigende Tuschen zu Hiilfe nehmen musste. 

Es ist sehr interessant zu beobachten, in welch’ verschie- 

dener Weise Boccaccio das ini ,Filostrato‘ behandelte Them a 

spater, als die Zeit der holden Jugendschwarmerei fiir ihu 

langst voriiber war und als er keine ausseren Riicksichten 

mehr zu nehmen brauchte noeh nehmen wollte, abermals be- 

handelt hat. Es ist dies ini ,Corbaccio‘ geschehen. Audi der 

Held im ,Corbaccio‘ ist, wie Troilo, von einer unwiirdigen 

Frau um seine Liebe betrogen Oder glaubt doch es zu sein, 

aber wie ganz anders handelt er, wenigstens nachdem er den 

ersten Verdruss tiberwunden, al& der weichlich sentimentale 

Troilo, und wie unendlich anders wird im ,Corbaceio‘ die 

Kokette dargestellt! Gewiss ist ja nun der ,Corbaccio‘ — und 

wir glauben dies naclidrucklich genug hervorgehoben zu haben 

(S. 239 If.) — als Ganzes betrachtet wegen der entsetzlichen 

Immoralitat und Frivolitat, von der er erfiillt ist, ein durch 

und durch unerquickliches Product und er verbalt sich zuni 

,Filostrato‘ wie eine Schmutzlache zu einem lieblichen See, 

aber ebenso unstreitig besass der Verfasser des ,Corbaecio‘ 

tiefere Menschenkenntniss, als der Dichter des ,Filostrato‘, und 

ausserdem die richtige Einsicht, dass das Betrogenwerden 
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dureh eine Kokette kein Gegenstand ftii* die ernste epische 

Dichtung, sondern nur fur die Komik und die Satire sei. 

Wenn irgend etwas mit den vielen und grossen Schwachen 

der Filostrato-Epopoe aussdhnen kann, so ist es die liebliche 

Aninuth ihrer Sprache. In den fruheren Werken — nament- 

lieh in der ,Amorosa Visione‘, welche, weil allein in durch- 

gehends metrischer Form geschrieben, vorzugsweise zu ver- 

gleichen ist — zeigt Boccaccio's Diction stellenweise noch eine 

gewisse Unbeholfenheit und Unklarheit und lasst empfinden, 

dass er die vollstandige kilnstlerische Beherrschung der Sprache 

wie des Verses noch nicht erlangt hatte. Im ,Filostrato‘ da- 

gegen bekundet er die vollste Sicherheit in der Behandlung 

des sprachlichen Ausdruckes sowol wie des Metrums und 

handhabt dieselben wie gefiigige Instrumente, die den erfah- 

renen Griffen des Meisters nie den Dienst versagen. Die da- 

durch erreichte Vollendung der Form tragt viel dazu bei, die 

Mangelhaftigkeit des Inhaltes zu verdecken, und bewirkt es, 

dass wer das Gedicht nur zu seinem Genusse und ohne das 

Bestreben, sich ein kritisches Urtheil zu bilden, durchliest, 

nicht leicht unbefriedigt bleiben wird. — 
Die alteste Behandlung der Troilus-Fabel findet sich in 

dem altfranzosischen Roman de Troie^) des Trouvere’s Benoit 

de Sainte-More 2). Ob der franzosische Dichter die Fabel 
erfunden oder aber einer alteren, sei es uberhaupt nicht mehr 

erhaltenen Oder doch noch nicht wieder entdeckten (latei- 

nischen) Quelle entlehnt hat, dies ist eine Frage, auf deren 

Erbrterung wir hier nicht naher eingehen konnen, da uns dies 

zu allzu fern liegenden Untersuchungen fuhren wiirde. Wir 

begniigen uns hier mit der Bemerkung, dass nach unserer 

Ansicht Benoit die Troilus-Fab el, wie manche andere Episode 

Roman de Troie p. p. A. Joly (Paris, 1871) t. II. (Text) v. 12952— 
12986, 13235-13831, 14238—14306, 14927—15112, 20057—20094, 20194— 
20330, 20654—20670, 21406—21424. 

2) Benoit lebte ungefahr in der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts; 
der Roman de Troie ist der anglo - normannischen Konigin Eleonore von 
Guyenne, Gemahlin Heinrichs II. (1150—1189), gewidmet. 
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seines grossen Romanes, nicht erfunden, sondern einer damals 

noch erhaltenen vollstandigeren Redaction des (lateinischen) 

Dares entnommen hat ^), wie schon vor mehr als zwanzig Jah- 

ren Alexandre Pey vermuthete 2). Versagen mUssen wir es uns 

hier auch, das Auftreten des Troilus bei Homer (Ilias XXIV, 

257 if.), bei den Kyklikern, bei den griechischen Dramatikern 

und bei den romischen Epikern zu verfolgen, denn fur Boc¬ 

caccio’s „Filostrato“ wiirden derartige Beobachtungen ergeb- 

nisslos sein3). Die Behandlung, welche die Troilus-Fabel bei 

Benoit gefunden hat, muss man eine recht geschickte und an- 

sprechende nennen: sie ist frei von aller Sentimentalitat und 

erfullt von schalkhaftem Humor, welcher freilich zuweilen (z. B. 

in dem Ausfall gegen die Frauen, v. 13412 if.) einen stark 

satirischen Beigeschmack hat. Es ist dem Dichter weniger 

darum zu thun, das Liebesleid und noch weniger das Liebes- 

gliick^) des Troilus, als vielmehr den Wankelmuth und die 

Flatterhaftigkeit der Briseida (d. i. die Griseida des ,Filostrato‘) 

darzustellen. In Folge dessen tritt Briseida in den Vorder- 

grund der Handlung, und ihr Liebesverhaltniss mit Diomedes, 

1) Vgl. unsere Schrift ,Dictys und Dares‘ (Halle a. S. 1874) p. 93 flf. 

Eine ausfuhrlichere Begriindung unserer Ansicht iiber das VerhiUtniss Be¬ 

noit’s zu Dares (und Dictys) hoffen wir demnachst in einem grosseren Werke 

iiber den Koman tie Troie und die Chronique des dues de Normandie 

geben zu konnen. — Hier geniige es, auf zwei Kleinigkeiten hinzuweisen: 

R. de Tr. findet sich v. 13347 der Landschaftsname Cenocefali, der gewiss 

einer latein. Vorlage entnommen ist, und v. 13709 ff. wird eine Sentenz 

ausgesprochen, die durchaus antik genannt werden muss: qui morir 

puet enorez, | li cors en est bieneurez, | e I’ame en vait es granz deliz. | 

Mes qui en cest siecle est honiz, | en 1’autre sera toz hontos; | li lez enters, 

li tenebros, | li est apretez, go est bien dreiz.“ Sicberlicb ist dieser Ge- 

danke einer lateinischen (und urspriinglich griechischen) Quelle entflossen. 

2) Jahrbuch f. roman, u. engl. Lit., herausgeg. von A. Ebert, Bd. I 

(Berlin, 1859), p. 227 f. 

®) Eine sehr sorgfaltige und interessante Uebersicht der Geschichte 

der Troilus-Fabel von Homer bis zu Shakespeare hat der treffliche, der 

Litteraturwissenschaft zu friih entrissene Hertzberg im Shakespeare- Jahr¬ 

buch, Bd. VI (Weimar, 1871), p. 169—225. 

^) Die Erzahlung beginnt sofort mit der Auslieferung Briseida’s an 

die Griechen. 



588 Elftes Capitel. 

welches Boccaccio nur nebensachlich behandelt, wird sehr aus- 

fuhrlich, und iibrigens auch mit grosser psychologischen Kunst, 

erzahlt. Diese Behandlung gereicht der Fabel entschieden 

zum Vortheil, denn einerseits bleibt sie dadurch von der fal- 

schen Tragik frei, mit welcher sie im ,Filostrato‘ behaftet ist 

und andererseits gewinnt sie an Leichtigkeit und erhalt selbst 

einen tieferen Gedankeninhalt. Sehr glticklich ist auch Be¬ 

noit’s Verfahren, dass er Troilus die Unwurdigkeit der Bri- 

seida erkennen und die friiher Geliebte, nun aber Verachtete 

seinem Nebenbuhler Diomedes ausdriicklich abtreten lasst 

(v. 20072 ff.): Troilus gewinnt dadurch gewiss weit mehr un¬ 

sere Sympathie, als durch sein unmannliches Klagen und Jam- 

raern im ,Filostrato‘. Endlich ist es im Roman de Troie ein 

fiir die Troilus - Fabel giinstiger Umstand, dass sie nur eine 

Episode der umfangreichen Dichtung bildet, denn sie wird 

dadurch in den erforderlichen (im ,Filostrato‘ aber kaum an- 

gedeuteten), organischen Zusammenhang mit der gesammten 

romantischen Troja-Sage — die von der antiken wohl 

zu unterscheiden ist — gesetzt und empfangt als Bestandtheil 

eines grossen Ganzen eine hohere Bedeutung und passendere 
Gestaltung, als sie in ihrer Isolirtheit im ,Filostrato‘ besitzt. 

Im ,Filostrato‘ wirkt es storend, dass die Erzahlung sich auf 
dem Schauplatze des trojanischen Krieges abspielt, denn der 

Zusammenhang der Fabel mit der Gesammtsage ist nur locker 

und lose angedeutet, Troja und das Griechenlager figuriren 

nur als Stallage und sind somit zu einer ihrer unwurdigen 

Function gemissbraucht, und liberdies ist dieser Stallage ein 

antikisirendes Colorit gegeben, welches mit der Romantik der 
Erzahlung in Widerspruch steht Im Roman de Troie dagegen 

steht die Troilus-Episode mit der Gesammtdichtung in bester 

Harmonie, indem der Dichter, der von der Antike nichts wusste, 

sich durchweg von der Romantik hat leiten lassen und keine 
dissonirende Reminiscenz an das classische Alterthum einge- 

mischt hat. 
Ungefahr ein Jahrhundert, nachdem der Troja-Roman 

verfasst worden war, schrieb (im Jahre 1249, cf. Troilus VI, 
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V. 671 ff.) der als Chronist bekannte Minorit Albert von Stade 

(1232 —1240 Abt des dortigen Benedictinerklosters zu St. 

Marien) ein lateinisches Epos in Distichen iiber den troja- 

nischen Krieg. Der Titel ,Troilus', den dieses Werk seltsamer 

Weise fiihrt (prooem. v. 36: ^liber est Troilus ob Troica bella 

vocatus“), kbnnte zu dem Glauben verleiten, dass in ihm die 

Troilus-Fabel besonders ausfuhrlich behandelt werde. Dies ist 

aber durchaus nicht der Fall: das Werk ist im Wesentliclien 

nur eine metrische Paraphrase des (erhaltenen unvollstandigen) 
Dares-Textes ^). 

In Italien erfreute sich gegen Ende des 13. und zu Be- 

ginn des 14. Jahrhundert’s die romantische Troja-Sage ein- 

schliesslich der Troilus - Episode einer grossen Beliebtheit. Im 
Jahre 1287 — das Datum ist durch eine Bemerkung desVer- 

fassers am Schlusse des Werkes verbiirgt — beendete Guido 
delle Colonne (oder da Colonna), Richter zu Messina 2), eine 

in bombastischem Latein geschriebene „Historia Trojana“, 

welche im Wesentlichen inhaltlich, namentlich auch in Bezug 

auf die Troilus-Episode, durchaus mit dem Roman de Troie 

iibereinstimmt, so dass sie allgemein als eine Uebersetzung des 

letzteren betrachtet zu werden pflegt, •wahrend wir es vorzie- 

hen, die Uebereinstimmung beider Werke durch die Annahme 

ihrer gemeinsamen Abhangigkeit von dem ausfiihrlichen 

(nicht mehr erhaltenen) Dares-Texte zu erklaren — eine Hypo- 

these, die wir freilich hier nur aufstellen, nicht aber naher 

begriinden kbnnen. Guido’s Pseudo-Historie wurde zweimal 

in das Italienische ubersetzt: zuerst, im Jahre 1324, von Filippo 

Ceffi (das Werk ist in zahlreichen Handschriften erhalten, von 

0 Herausgegeben ist der ,Troilus‘ des Albertus Stadensis, allerdings 
in wenig befriedigender Weise, von Th. Merzdorf (Leipzig, 1875). 

2) Ueber seine Lebensumstande moge es, um nicht hier zweck- 
los Citate aufzuhaufen, geniigen, auf Nannucci, Manuale etc. (3 a ed. Firenze 
1874)-1. I, p. 73 zu verweisen. Die Identity dieses Guido mit dem gleich- 
namigen lyrischen Dichter hat neuerdings mit gutem Grunde bezweifelt 
A. Gaspary (Die sicilianische Dichterschule des 13. Jahrhundert’s [Berlin, 
1878], p. 12 f.), die dagegen gerichtete Bemerkung Navone’s im Gior- 
nale di filologia romanza t, I, p. 101 kann Gaspary’s Bedenken nicht ent- 
kraften. 
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denen nicht weniger als sieben in der florentiner Lauren- 

ziana, fiinf weitere theils in der Riceardiana theils in der 

Magliabechiana sich befinden), und sodann, im Jahre 1333, 

von Joanni Bellebuoni da Pistoja (cod. Riccard. 2268), wozu 
4 

vielleicht noch eine dritte, in venetianisirender Sprache ge- 

schriebene Uebersetzung (cod. 153 Leop. Med. Pal. der Lau- 

renziana) kommt^). Ausserdem tibersetzte im Jahre 1322 

Binduccio dello Scelto den Roman de Troie (cod. Magliab. 

Pint. IV, 45), und endlich existirt eine Bearbeitung der Troja- 

Sage, welche eine unter Zuhulfenahme der Historia Guido’s 

gefertigte Uebersetzung des Roman de Troie zu sein scheint 

(cod. Magliab. IV, 43 od. 44, vgl. Mussafia in der unten citir- 

ten Schrift p. 9 Anm. 2) 2), von welcher aber Verfasser und 

Abfassungszeit unbekannt sind. 
Man sieht, Boccaccio hatte reichliche Gelegenheit, die 

romantische Troja-Sage kennen zu lernen, und es ist gar nicht 

zu bezweifeln, dass er entweder den Roman de Troie oder 

Guido’s Historia trojana oder auch, was wahrscheinlicher, beide 

Werke sei es im Originale sei es in einer italienischen Bear¬ 

beitung kennen gelernt und aus ihnen den Stoff seines 

,Filostrato‘ entnommen hat. Indessen hat er jedenfalls sich 

keineswegs angstlich an seine Quellen gebunden, sondern hat 

vielmehr den iiberlieferten Stoff in freiester Weise nach Ein- 

gebung seiner Phantasie umgestaltet, ja, kdnnte man geradezu 

sagen, neu geschaffen, wie dies schon aus den oben (S. 587 f.) 
gemachten Bemerkungen iiber die Troilus-Episode des Roman 

de Troie zur Geniige bewiesen worden ist. Hier werde noch 

auf Folgendes aufmerksam gemacht. Boccaccio hat seibst den 

Die Sache bedarf noch naherer Untersuchung, denn es ware denk- 
bar, dass die dritte Version nur eine Bearbeitung einer der beiden erst- 

genannten ist. 
2) Ueber diese ital. Bearbeitungen vgl. man INIussafia’s Schrift „Sulle 

versioni italiane della storia trojana" Vienna 1871 (Sitzungsberichte der 
Wiener Academie der Wissensch. Philos. - hist. Cl. t. 67, p. 297 ff.). Die 
Mittheilung eingehender eigener Beobachtungen iiber die ital. Troja-Ver- 
sionen behalten wir, weil hier zu weitfiihrend, einer spateren Gelegen¬ 

heit vor. 
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Namen der Heldin der Liebesgeschichte umgeandert: aus der 

Briseida hat er eine Griseida werden lassen. Gewiss war 

diese Vertauschung eine absichtliche: sie sollte — wir wissen 

ja, dass Boccaccio solche etymologische Spielereien liebte — 

die schone Wittwe als eine Chryseis (wie denn in alteren 

Drucken der Name auch Cryseida lautet), d. h. als eine „Gol- 

dige, Goldgelockte“ bezeichnen (vgl. Hertzberg, a. a. 0. p. 197). 

Auch eine ganz neue Personlichkeit, den gefalligen Freund 

und Liebesvermittler Pandarus, dessen Name nach Hertzberg’s 

(a. a. 0. p. 199 f.) ansprechender Vermuthung „Allgeber“ 

(nav -j- dare) bedeuten und also die seinem Trager zugetheilte 

Rolle andeuten soli, hat Boccaccio in die Fabel eingefuhrt. 

Ob er aber damit einen glucklichen Griff gethan, darf wol 

bezweifelt werden. Pandarus besitzt ja unstreitig mehrfache 

liebenswurdige Charakterseiten, und seine treue, freilich aber 

etwas gedankenlose Freundschaft zu Troilus erwirbt ihm ein 

Anrecht auf unsere Sympathie, indessen trotz alledem sieht 

er einem gewohnlichen Kuppler so ahnlich wie ein Ei dem 

andern, und derartigen Herren gestattet die Poesie hochsteiis 

in der niederen Kombdie ein Daseinsrecht. Dass Pandaro seine 

fragwUrdigen Freundschaftsdienste unentgeltlich leistet, kann 

ihn nicht entschuldigen, zumal wenn man bedenkt, dass es 
seine eigene Cousine ist, die er verkuppelt. 

Es ist iiberhaupt eine durch und durch unmoralische und 

frivole Gesellschaft, in welche der Dichter des ,Filostrato‘ uns 

einfuhrt: eine sinnliche und kokette Dime (Griseida), ein eben- 

falls sinnlicher, aber dabei hypersentimentaler und schwarmeri- 

scher Jungling (Troilus), ein nicht minder sinnlicher, jedoch 

robuster Kriegsmann (Diomedes) und endlich ein dienstbeflis- 

sener Salonkuppler, dies sind die handelnden Personen des 

G edichtes, wenn man ihnen die idealisirende Larve, mit denen 

der Dichter ihre ethische Hasslichkeit geschickt genug verhiillt 

hat, abnimmt. Es ist eben die galante und elegante Gesell¬ 

schaft des damaligen Neapels, die wir hier erblicken, es sind 

die Cavaliere und Edeldamen des Konigshofes der buhlerischen 

Johanna, Menschen, welche vollendete gesellige Tournure, 
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einen Anflug von wissenschaftlicher Bildung und wirkliches 

Oder affectirtes Kunstgefiihl besitzen, die aber moralisch vollig 

bankerott sind und einen wahren Gotzendienst mit der Sinn- 

lichkeit treiben. Unter diesein Gesichtspuncte betrachtet, ge- 

winnt der ,Filostrato‘ ein grosses, wenn auch wenig erfreulicbes 

culturgeschichtliches Interesse.- 

Es ist bekannt, dass der grosste Epiker Altenglands, 

Geoffrey Chaucer, in seiner Dichtung „Troylus and Cryseyde“ 

den „Filostrato“ nachgebildet hat. Bekannt ist auch, dass 

Shakespeare’s Tragikombdie (denn so werden wir dies Drama 

am fliglichsten bezeichnen diirfen) „Troilus and Cressida“ 

wenigstens indirect und theilweise auf dem „Filostrato“ beruht 

(Shakespeare’s Quellen sind einerseits Chaucer’s Gedicht und 

andererseits die, im Wesentlichen Guido’s Historie reproduci- 

renden Werke Lydgate’s [the Troy e-Book otherwise called the 

Sege of Troye, in der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts ver- 

fasst] und W. Caxton’s [the Recuyell of the historyes of Troye, 

ca. 1470 verfasst und zunachst auf Le Fevre’s Reeueil des 

histoires de Troye beruhend], vgl. Hertzberg, a. a. 0. p. 210 ff.). 

Es kann aber hier nicht unsere Aufgabe sein, auf Einzelheiten 

einzugehen ^). 

Wir verweisen in Bezug hierauf namentlicb. auf folgende Schrif- 
ten: B. ten Brink, Chaucer, Studien zur Geschichte seiner Entwickelung 
etc. Theil I (Munster, 1870); Kissner, Chaucer in seinen Beziehungen zur 
ital. Litteratur (Bonn, 1867); F. Mamroth, G. Chaucer, seine Zeit und 
seine Abhangigkeit von Boccaccio (Berlin, 1872). In Bezug auf Shake¬ 
speare enthalten wir uns naherer Angahen, da ja, wie bekannt, dieselben 
in den Einleitungen zu den hesseren Ausgaben und Uebersetzungen in 
reicher Fillle zu finden sind, verwiesen sei ausserdem auf Ward, A History 
of English dramatic Literature etc. t. I (London, 1874), p. 478. — Ein- 
gehende Untersuchungen iiber denEinfluss des ,Filostrato‘ auf die auslandische 
Literatur, sowie iiber sein VerhMtniss zum Roman de Troie, seine Com¬ 
position etc. haben auch gegeben Moland und d’Hericault in ihrer Aus- 
gabe der „Nouvelles frangaises en prose du XIV. siecle“ (Paris, 1858, vgl. 
iiber dieses Werk die Anzeige von A. Pey in Ebert’s Jahrbuch etc. t. I, 
p. 226 ff. — NB. Die erste der von Mol. und d’Her. publicirten Novellen 
ist die von Pierre de Beauvau, Seneschall von Anjou, gegen Ende des 14 
Jahrhundert’s verfasste Uebersetzung des ,Filostrato‘) und A. Joly in dem 
Einleitungsbande zu seiner Ausgabe des Roman de Troie (Paris, 1870). — 
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Den ,Filostrato‘ endlich verlassend wenden wir uns nun 
der ,Teseide‘ zu. 

Auch diesem Epos geht ein Widmungsbrief an Fiammetta 

(b. Corazz. p. 1—7) voran, dessen Inhalt etwa folgender ist: 

Der Dichter beklagt, dass die schbnen Zeiten entsch\yun- 

den seien, in denen Fiammetta’s Liebe ihn begluckt habe^). 

Er sei indessen der zurnenden Geliebten unwandelbar ergeben, 

und oftmals zaubere ihm die Phantasie ihr Bild vor die gei- 

stigen Augen, in dessen Anschauen er dann so beseeligt sei, 

wie er es einst gewesen, als es ihm vergonnt war, sie leib- 

haftig zu schauen: dies sei in seinem Ungliicke sein einziges 

Gluck. Aber vielleicht werde es ihm durch demiithiges und 

treues Dienen gelingen, der Geliebten verlorene Gunst wieder- 

zugewinnen. Er wolle dies wenigstens versuchen. Und da er 

nun von friiherer Zeit her wisse, wie Fiammetta an dem Horen 

Oder Lesen von Novellen, namentlich solcher, die von der 

Liebe handeln, sich ergotze, so habe er eine alte und den 

Meisten noch unbekannte Novelle, interessant sowol durch ihr 

Thema — die Liebe — als auch durch ihre Helden — zwei 

edle Jiinglinge aus kbniglichem Geschlechte —, mit moglichster 

Sorgfalt in das Vulgarlatein und in Keime iibertragen. Mbge 

sie in dieser Gestalt ihr gefallen, ihr, dieja einst auch seine 

Lieder (rime) so lobend gepriesen habe! Und dass er eben 

nur fur sie gearbeitet habe, kdnne sie aus zwei Dingen er- 

kennen: was in der Geschichte von einem der_beiden Lieben^ 

den und deren gemeinsamen Geliebten erzahlt werde, das sei, 

wie sie sich erinnern werde, von ihm und von ihr selbst ge- 

than und zum Theil auch gesagt worden. Unter welchem der 

(NB. Bekanntlich hat Joly in diesem Bande eine ebenso gelehrte, me in- 
teressante, wenn auch von schiefen Urtheilen nicht freie Geschichte der 
gesammten romantischen Troja-Sage gegeben); man vgl. auch die hiibschen 
und trefifenden Bemerkungen A. Bartoli’s, I precursori del Boccaccio (Firenze, 
1876), p. 64 ff., sowie diejenigen L. G(eigerys in der Augsb. Allg. Ztg. 
1879, no. 364 (Beilage), p. 5346. 

') Wie wir glauben, allerdings hauptsachlich nur in seiner Phantasie. 
*) Es ist selbstverstandlich, dass hiermit das Italienische gemeint ist. 

K 6 r t i n g, Boccaccio. 38 
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beiden Liebenden er sich selbst dargestellt babe, das wolle 

er nicht sagen, denn das werde sie schon selbst erkennen, 

wenn er auch freilich, um nicht die eigenen Lebensschicksale 

Anderen zu enthiillen und um dem Gange der Erzahlung treu 

zu bleiben, Einiges hinzugefiigt babe, was der Wirklicbkeit 

nicht entspreche. Das Andere, woraus sie zu erseben ver- 

inbge, dass er nur fiir sie gedichtet, sei, dass er die Fabel und 

deren Diction nicht verandert babe (p. 4: „il non aver cessata 

ne storia ne favella ne cbiuso parlare in altra guisa“), denn er 

wisse ja, wie sie sich auszeichne vor der Masse der gewohn- 

lichen Frauen und deren engherzige Pruderie nicht theile. — 

Damit nun Fiaminetta das Buch nicht etwa ungelesen lasse 

und um die Neugier der Geliebten zu reizen, sendet er eine 

gedrangte Uebersicht des Inhaltes voraus; und am Schlusse 

bittet er Fiaminetta, ihm ihre Gunst, die er — er wisse nicht, 

weshalb — verloren habe, wiederschenken zu wollen, minde- 

stens aber, wenn sie dies ihm versage, sein Biichlein entgegen- 

zunehmen, welches freilich nicht ihrer Erhabenheit (grandezza), 

wohl aber seiner Niedrigkeit (piccolezza) angemessen sei. 

Nachdem Boccaccio die Musen um ihren Beistand an- 

gefleht und die Hoifnung ausgesprochen hat, sich einst mit dem 

Lorbeer bekranzen zu dlirfen, erklart er, eine alte Geschichte, 

von welcher noch kein lateinischer Autor in einem Buche 
etwas berichtet, erzahlen zu wollen, bittet darauf Mars, Venus 

und Amor um ihre Hiilfe, gibt den Inhalt seiner Dichtung kurz 

an und geht dann endlich zur Erzahlung selbst iiber. 

Zur Zeit als Aegeus Konig von Athen war, wird in Scy- 

thien das Reich der Amazonen gegrundet, und die stolze Hip- 

polyta zu dessen Beherrscherin erwahlt. Alle Manner werden 
von diesem Frauenlande ausgeschlossen, und wenn doch solche 

dasselbe zu betreten wagen, so werden sie von den tapferen 
Bewohnerinnen gemisshandelt, zur Flucht gendthigt und mit 

dem Tode, wenn nicht wirklich bestraft, so doch bedroht. 

Griechen, welche von diesem Schicksale betroifen worden sind, 

bringen ihre Klagen vor Theseus, den Herzog von Athen. 

Dieser beschliesst in Folge dessen einen Rachezug gegen die 
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Amazonen zu unternehmen, er entbietet die Barone Griechen- 

lands zur Theilnahme an dem Unternehmen, und diese ver- 

sammeln sich denn auch wirklich an einem bestimmten Tage 

mit ihren Kriegern, Schiffen und Kossen in Athen; man wartet 

gunstigen Wind ab und fahrt dann auf einer stattlichen Flotte 

ab. Das Geriicht aber meldet den Amazonen des Griechen- 

heeres bevorstehende Ankunft. Hippolyta versammelt ihre 
Unterthaninnen, ermahnt sie in einer langeren Rede, welche 

begeisterten Beifall findet, zu tapferem und muthigem Wider- 

stande und trifft mit Umsicht alle Vorkehrungen zur Abwehr 

des Feindes ^). Theseus’ Flotte vollendet inzwischen ihre weite 

Fahit, welche sie an Macron, Andros, Tenedos und Byzanz 

voiiiber durch den Hellespont und den Boeporus in das 

schwaize Meei fiihrt, und lauft in eine Bucht das Amazonen- 

landes ein 2). Theseus sendet eine Gesandtschaft mit Friedens- 

vorschlagen an Hippolyta; da jedoch seine Anerbietungen ver- 
worfen werden, so muss er sich zur Ausschiffung und zum 

Angriff entschliessen. Fine Amazonenschaar aber widersetzt 

sich der Landung, ein heftiger Kampf entbrennt, und zwar 
anfangs so gliicklich ftir die Amazonen, dass die Griechen, 

weil mit Feuer, Steinen und Pfeilen beworfen, wirklich nicht 

zu landen vermogen. Theseus ist hierilber entriistet, schilt 

die Seinen ob ihrer Feigheit, dass sie vor Weibern fliehen, 

und springt endlich allein an das Land, worauf denn alle 

Krieger seinem Beispiele folgen. Die sich nun zwischen den 

Griechen und Amazonen entspinnende Schlacht endet schliess- 
lich mit dem Siege der ersteren 3), und die Amazonen fliichten 

in das Kastell zurilck, aus welchem sie hervorgesturmt waren. 

Hier (str. 38) ein schSnes Gleichniss]: Hippolyta in ihrer Ungewiss- 
heit, von welcher Seite der Feind angreifen werde, wird verglichen mit 
einem verwundeten, von Jagern und Hunden verfolgten Eber, der nicht 
weiss, welchen Weg er nehmen soil. 

-) Theseus, als er das Land der Amazonen erblickt, wird verglichen 
mit einem sich zum AngriflF rustenden Lowen (sehr malerisch durchge- 
fiihrtes Gleichniss, str. 42). 

^) Theseus, mit den Amazonen fechtend, wird verglichen mit einem 
Wolfe, der unter Lammern wiithet (str. 74). 

38 
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Nachdem der Griechenfeldherr eine befestigte Stellung ein- 

genommen und sein Heer vollends gelandet hat, beschliesst 

er, gegen Hippolyta zu ziehen; diese aber, den feindlichen 

Angriff voraussehend, befestigt ihre Hauptstadt und ermuthigt 

ihre durch die erlittene Niederlage etwas verzagt gewordenen 

Kriegerinnen. Wahrend Theseus nun die Stadt belagert und 

die Mauern derselben untergraben lasst, linden zwischen ihm und 

Hippolyta brieflich gefiihrte Unterhandlungen statt, welche an- 

fangs, wenn auch in hoflichster Form, so doch in etwas sehr 

gereiztem Tone gefiihrt werden — namentlich beschwert sich 

Hippolyta ilber das Untergraben der Mauern als tib^r eine 

feige und unwtirdige Kriegslist —endlich aber doch das Er- 

gebniss haben, dass die Amazonenkbnigin unter der Bedingung, 

des Theseus Gemahlin zu werden, sich und ihr Keich diesem 

unterwirft. So ziehen denn die Griechen in die Stadt ein, 

und es wird die Vermahlung Hippolyta’s mit Theseus sowie 
diejenige vieler Amazonen mit griechischen Helden frbhlich 

gefeiert. Hippolyta’s Schwester, die fast noch im Kindesalter 

stehende, wunderbar schdne Emilia^), wird von ihrem nun- 

mehrigen Schwager Theseus dessen treuem Freunde Acate (d. 

i. Achates) zur ktlnftigen Gattin bestimmt. (Libro I: 138 

Strophen = 1104 Verse.) 

Zwei Jahre verweilt Theseus, unthatig und nur dem Ge- 

nuss des Lebens und der Lust der Liebe sich hingebend, im 

Amazonenlande. Da tritt, als er an einem Fruhlingsmorgen 

im Garten sich befindet, sein Freund und Waffengefahrte Piri- 

thous zu ihm und mahnt ihn, dem Mussiggange sich zu ent- 

reissen und zu ruhmlicherem Wirken nach Athen zuruck- 

zukehren. Theseus entschliesst sich, dieser Mahnung, die er 

ftir eine Eingebung der Gbtter halt, Folge zu leisten, und tritt, 

Gattin und Schwagerin mit sich nehmend, die Fahrt nach 

Athen an. — Wahrend Theseus sich im Auslande befand, ist 

in Griechenland der Kampf der Sieben gegen Theben zu Ende 

0 str. 136: che di bellezza passava le belle, come la rosa i fiori di 
primavera. 
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gefuhrt worden. Der Sieger Kreon hat verboten, die Leiber 

der gefallenen feindlichen Helden zu begraben. Urn aber den- 

noch ihren ‘ Gatten, Vatein und Briideni die Bestattung zu 

Theil werden zu lassen, begeben sich die argolisclien Frauen 

nach Athen, von Theseus Hillfe zu erbitten; dort angelangt, 

erwarten sie im Tempel der Clemenza Theseus’ bevorstehende 
Ankunft. 

Theseus zieht, nachdem er gelandet, feierlich auf einem 

Triumphwagen, auf welchem auch Hippolyta und Emilia sich be- 

finden, in Athen ein und wird von den Biirgern mit grossem 

Geprange eingeholt. In dem Tempel der Pallas Athene bringt 

er Gebete und Weihgeschenke dar. Als er dann den Zug zur 

Konigsburg weiter fortsetzt, treten ihm die argivischen Frauen 

in Trauergewandern entgegen und flehen ihn in langerer Bede 

um Hillfe gegen Kreon an, welche ihnen denn auch, zumal 

Hippolyta sich fiir sie verwendet, zugesagt wird. Sodann theilt 

Theseus seinen Kriegern mit, dass er, ohne noch die Burg 

betreten und seinen Vater wiedergesehen zu haben, den Zug 

gegen Theben unternehmen wolle. Die Krieger jubeln ihm 

Beifall zu und erklaren sich zum sofortigen Aufbruch bereit. 

So zieht denn Theseus mit seinem Heere in das thebanische 
Gebiet. Durch Gesandte lasst er Kreon auffordern, die Be¬ 

stattung der Leichen zu gewahren, doch Kreon verweigert 

dies. Es kommt zur Schlacht zwischen den Atheniensern 

und Thebanern. Langere Zeit wogt der Kampf unentschie- 

den bin und her, endlich gelingt es aber Theseus, den 

thebanischen Konig zu erlegen und dadurch die Entscheidung 

herbeizufiihren. Die thebanischen Krieger lliehen in die Berge 

und Walder, und ebendahin fliichten sich auch die in der 

Stadt zuriickgebliebenen Burger, Greise, Frauen und Kinder. 

Darauf zieht Theseus in die verodete Stadt ein und gibt sie 

mit Ausnahme der Tempel, deren Pracht er bewundernd be- 

trtehtet, der Pltinderung preis. Kreon’s Leichnam aber wird 

ehrenvoll bestattet. Die argivischen Frauen verbrennen feier¬ 

lich die Leichname ihrer Angehorigen und kehren dann in die 

Heimath zuruck. Theseus lasst die Beute vertheilen, die Ge- 



598 Elftes Capitel. 

fallenen bestatten, die Verwundeten pflegen und iiberhaupt 

das Schlachtfeld abraumen. Indem dies Letztere geschieht, 

werden zwei schwer verwundete, junge thebanische Ritter, deren 

prachtvolle Riistung auf edle Abkunft deutet, aufgefunden. 

Man bringt sie vor Theseus, und diesem theilen sie mit, dass 

sie Angehorige des thebanischen Konigshauses und Neffen des 

Kreon sind. Theseus lasst sie gut verpflegen und ihre Wun- 

den heilen. Endlich, nachdem Alles erledigt, kehrt er nach 

Athen zuruck und halt einen abermaligen prachtigen Triumph- 

einzug in die Stadt. Arcita (d. i. Archytas) und PalemonQ 

(d. i. Palaemon) — so heissen die beiden thebanischen Rit¬ 

ter — schreiten vor dem Wagen des Siegers einher. Nach- 

dem Theseus im Temp el des Mars sein Dankgebet verrichtet und 

Kreon’s Waffen als Weihgeschenk dort aufgehangen hat, be- 

griisst er Hippolyta und erstattet ihr Bericht iiber seine Thaten. 

Nun muss er sich auch iiber Arcita’s und Palemone’s Schicksal 

entscheiden. Anfangs will er sie tddten lassen, weil er be- 

fiirchtet, dass sie durch ihre konigliche Abstammung ihm 

gefahrlich werden konnten, er scheut indessen dann doch vor 

diesem Verbrechen zuruck und beschliesst, sie zeitlebens 

gefangen zu halten. So wird denn den Junglingen ein Zimmer 

des Palastes als Kerker angewiesen. (Libro II: 99 Strophen = 
792 Verse.) 

Im Eingange des nun beginnenden dritten Buches erklart 
der Dichter, jetzt von Cupido singen zu wollen, und fleht diesen 
Gott um Beistand an. 

Ein trauriges Jahr — so wird dann die Erzahlung weiter 

fortgefiihrt — haben die beiden Freunde, ihr Geschick be- 

klagend und an demselben verzweifelnd, bereits in der Ge- 

fangenschaft zugebracht. Der Friihling naht wieder in aller 

seiner Herrlichkeit und lockt, wie Alle, denen freie Bewegung ver- 

gbnnt ist, so auch die schone Emilia hinaus in die Natur. Schon 

in den fruhen Morgenstunden pflegt sie in dem Garten, (^en 

die beiden Gefangenen von ihrem Fenster aus iiberschauen 

kdnnen, sich aufzuhalten, Blumen ptluckend und Kranze flech- 

tend und liebliche Lieder singend. Arcita erblickt sie zuerst 
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und bewundert ihre Schonheit, er ruft Palemone an’s Fenster, 

der zu nicht geringerer Bewimderung hingerissen wird: beide 

Freunde entbrennen in heftiger Liebe zu der holdseligen Maid. 

Emilia gewahrt bald, dass sie beobachtet und geliebt wird, 

und freut sich dessen mit madchenhafter Unschuld. Palemone 

und Arcita gestehen sich gegenseitig ihre Liebe ein und er- 

gehen sich in Klagen liber die Hoffnungslosigkeit ihrer Leiden- 

schaft. Doch trotz dieser Hoffnungslosigkeit steigert sich immer 

mehr und mehr ihre Liebesgluth, indessen bemiiht sich wenig- 

stens Jeder von beiden — freilich vergebens —, seinen Zu- 
stand vor den Augen des Freundes zu verbergen. Noch wissen 

sie nicht einmal, dass die von ihnen angebetete Schone die 

Schwester der Konigin ist, erst nach einiger Zeit wird ihnen 

dies von ihrem Diener verrathen. Aber der Friihling endet 

rasch, die sommerliche Regenzeit bricht herein, und damit 

endet auch der Freunde verstohlene Liebeswonne: Emilia be- 

sucht nicht mehr den Garten, und somit wird den Freunden die 
Lust ihres Anschauens geraubt. 

In dieser Zeit kommt Pirithous, der mit Arcita von friiher 
her befreundet ist, nach Athen, und auf seine Fiirbitte ent- 

lasst Theseus den Arcita aus der Haft unter der Bedingung, 

dass er bei Todesstrafe nie wieder das athenische Gebiet be- 

trete. Arcita gelobt dies, und erhalt dann von Theseus nicht 

nur die Freiheit, sondern auch reiche Geschenke. Indessen 

vermag Arcita der neu gewonnenen Freiheit, da sie ihm ja die 

Trennung von Emilia auferlegt, sich nicht zu freuen, er klagt 

dem Pirithous sein Leid und spricht den Wunsch aus, dass er, 

statt in die Verbannung zu gehen, lieber in Athen bleiben und 

in Theseus’ Oder eines Anderen Dienst treten mochte. Piri¬ 

thous aber legt dem Jiingling die Unmoglichkeit der Erfiillung 

dieses Wunsches dar, ermahnt ihn zum Aufbruche und be- 

schenkt ihn mit Riistung und Waffen. Endlich fiigt sich Arcita 

dem Drangen des besonnenen Freundes, denn schimpflich diinkt 

es ihm doch, freiwillig in der Gefangenschaft verbleiben zu 

wollen, er ordnet Alles zu seiner Abreise an und nimmt dann 

von Palemone, der nun allein im Kerker festgehalten wird, 
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herzlichen Abschied. Als er davon reitet, fiigt es sich, dass 

er Emilia noch einmal erblickt: sie steht auf einem Balkone 

und sieht nicht ohne Ruhrung ihn scheiden, er aber ruft ihr 

Abschiedsworte zu und sehaut sich, so l;ange es nur mbgiich 

ist, nach ihr um. (Libro III: 85 Strophen = 680 Verse.) 

Stiirmisch und regnerisch ist das Wetter, als Arcita aus- 

zieht, und wenig geeignet, des liebekranken Jiinglings triibe 

Gedanken zu verscheuchen. Er scblagt die Strasse nach Boo- 

tien ein und gelangt nach dem verwiisteten Theben. Dock 

vermag er in der Vaterstadt, deren Verodung mit tiefer 

Trauer ihn erfullt, keine Ruhe zu finden und zieht weiter nach 

Korinth und Mycenae, wo er unerkannt unter dem fremden 

Namen ,Penteo‘, den er seit dem Weggange aus A then an- 

genommen, in Menelaus’ Dienste tritt. Doch auch hier ist 

seines Bleibens nicht; schon nach einem Jahre verlasst er 

Menelaus und begibt sich, um Emilia naher zu sein und vielleicht 

etwas von ihr erfahren zu kdnnen, nach Aegina, wo er nicht 

als Ritter, sondern als gemeiner Knappe in den Dienst des 

Konigs Peleus tritt, was er um so eher wagen darf, als sein 

Aussehen sich bereits so verandert hat, dass er Allen unkennt- 

lich geworden ist. In dem Schmerze tiber sein ungluckliches 

Schicksal und im Liebesgrame harmt er sich mehr und mehr 

ab, er wird blass und mager und gleicht bald einem Schatten. 

Alle,,die aus Athen nach Aegina kommen, fragt er nach 
Emilia, besonders aber sucht er zu erkunden, ob sie noch 

unvermahlt sei. Gern auch wandelt er am Meeresstrande und 
lasst sich von dem Winde anwehen, der aus der Richtung von 

Athen her weht und der, wie er glaubt, auch ihre Wangen 

gestreift hat, Als er eines Tages sich am Gestade solchen 

Traumereien hingibt,. landet ein Schiff, das aus Athen kommt 
und bald wieder dorthin zuriickkehren soil. Von den Schiffs- 

leuten erhalt Arcita Nachrichten tiber Theseus und Emilia, 

unter Anderem erfahrt er auch, dass Acate, Emilia’s Verlobter, 

gestorben sei. Nun erwacht seine Sehnsucht, die Geliebte 
wiederzusehen, mit erneuter Heftigkeit und, erkennend, dass er 

sterben mtisse, wenn sein Sehnen unerftillt bleibe, beschliesst 
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er naeh Athen zuriickzukehren. So begibt er sich denn, als 

armer Knappe verkleidet („in maniera di povero valletto“), 

nach der Stadt, wo ihm der Tod gewiss ist, wenn man ihn 

erkennt. Indossen, da sein Aeusseres so sehr verandert ist, 

so erkennt ihn Niemand wieder. Im Tempel des Apollo debt 

er den Gott an, es moge ihm vergbnnt werden, unerkannt in 

Theseus’ Dienste eiiizutreten. Ein Anzeichen — es wird nicht 

gesagt, welcher Art — verheisst ihm Gewahrung, und so wird 

er denn wirklich Theseus’ Diener. Bei einem Feste er- 

blickt er Emilia wieder, und dieser beseeligende Anblick gibt 

ihm seine Heiterkeit zuriick und verscheucht seine Schwer- 

muth ebenso, wie schon vorher das blosse Bewusstsein, in der 

Nahe der Geliebten zu weilen, ihn von seinem leiblichen Siech- 

thume geheilt hatte. Und so gut weiss Arcita oder vielmehr, 

wie er sich noch immer nennt, Penteo sich zu benehmen und seinen 

wahren Stand so geschickt zu verbergen, dass er durch seine 

Dienste bald Theseus’ sowie Hippolyta’s Gunst gewinnt. Nur 

Emilia erkennt ihn wieder, weiss aber das Geheimniss zu be- 
wahren. Gltlcklich indessen fuhlt Arcita auch jetzt sich nicht, 

denn es qualt ihn die Furcht, dass Emilia seine Neigung nicht 

erwiedere, und der Schmerz dariiber, dass er seine Liebe in 

sich verschliessen muss. Zur heissen Mittagszeit pflegt er oft 

in dem kiihlenden Schatten eines Waldchens, das drei Miglien 

von der Stadt entfernt liegt, sich aufzuhalten und dort, sich 

unbelauscht glaubend, seine Liebesklagen auszusprechen. Einst 

hat er auch eine Nacht dort-zugebracht. Er erwacht aus dem 

Schlummer, der ihn umfangen hielt, erst, als die Sonne be- 

reits emporgestiegen ist und die Voglein mit lieblichem Ge- 

sange sie begriissen. Nach einem kurzen Gebete zu Jup- 

piter wendet er seine Gedanken wieder seiner Liebe zu und 

fleht Apollo und Venus an, dass sie doch auch Emilia’s Herz 

zur Liebe bewegen mochten. Dann kehrt er neu ermuthigt 

nach Athen zuriick, jedoch seine Hoffnung wird, zunachst 

wenigstens, getauscht, und keiiie giinstige Wendung seines 

Geschickes erfolgt. Eines Tages klagt er wiederum in dem 

Waldchen ilber sein Geschick. Zufallig ist ein Diener Pale- 
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mone’s, Panfilo, in der Nahe, welcher aus seinen Reden er- 

kennt, dass es Arcita sei, der da klage, und nun nichts Eiligeres 

zu thun hat, als seinem Herrn die wunderbare Kunde zu 
✓ 

uberbringen. Arcita aber kehrt, arglos und nicht ahnend, dass 

er sich verrathen habe, nach der Stadt zuriick. (Libro IV: 
91 Strophen = 728 Verse.) 

Palemone hatte die Zeit, die seit Arcita’s Befreiung ver- 

flossen; in Gram iiber seine Gefangenschaft und iiber die an- 

scheinende Unmoglichkeit, sich jemals Emilia nahern zu kbnnen, 

hingebracht, aber doch auch sich immer in der Hoffnung ge- 

wiegt, dass er vielleicht dennoch einmal die Freiheit und dann 

auch Emilia’s Liebe werde erlangen konnen. Als er nun die 

uberraschende Kunde von Arcita’s Anwesenheit in Athen ver- 

nimmt, kann er sich, so innig er auch den Freund liebt und so 

sehr er auch um dessen Wohlergehen besorgt ist (weshalb er 

auch den Diener zum strengsten Schweigen verpflichtet), doch 

der Eifersucht gegen den, wie er glaubt, Glucklicheren nicht 

erwehren und beklagt mehr als je seine Gefangenschaft: ware 

er nur frei, so wiirde er mit Arcita um Emilia’s Besitz kam- 

pfen. Er beschliesst also, zu entfliehen, und berath sich daruber 

mit Panfilo. Auf des Letzteren Rath wird Folgendes ersonnen 

und ausgefiihrt. Palemone stellt sich krank, und es wird des- 

halb zu ihm ein Arzt, Namens Alimeto, gerufen, einThebaner, 

der sich in Athen niedergelassen, aber von fruher her mit 

Palemone befreundet ist. Palemone legt nun des Arztes und 

dieser Panfilo’s Kleider an und gehen davon, wahrend Panfilo 

in Palemone’s Kleidern im Gefangnisse zuriickbleibt. Die Wach- 

ter aber, von dem schlauen Knechte durch reichliche Wein- 

spenden trunken gemacht, merken den Betrug nicht, dessen 

Ausfuhrung durch den ungefahr gleichen Wuchs der betreffen- 

den Personlichkeiten begiinstigt wird. So gelingt denn Pale¬ 

mone’s Flucht vollstandig. Die Nacht verbringt er in Alimeto’s 

Hause, am Morgen verschafft er sich dann Ross und Waffen 

und reitet, um seinen Nebenbuhler zu treft'en, zu dem bewuss- 
ten Waldchen, auf dem Wege dahin zur Diana (Luna)^) betend, 

0 Boccaccio verwechselt hier (str. 31) die Diana (Luna) mit 
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dass sie seiner Liebe Gewahrung verleihen und ilin den Arcita 

besiegen lassen mbge. Er findet den gesuchten Freund und 

zugleich beind schlafend im Waldchen liegen und wundert sich 

iiber dessen verandertes Aussehen. Arcita erwacht und er- 

kennt nach einigem Zogern Palemone. Zunachst begrlissen sich 

beide Freunde herzlichst und erzahlen einander gegen- 

seitig ihre Schicksale. Sodann aber fordert Palemone den Arcita 

zum Zweikampf um Emilia’s Besitz auf. Vergebens macht der 

besonnenere Arcita den Freund auf die Thorheit dieses Ver- 

langens aufmerksam und beklagt, dass, wenn es erfullt wiirde, 

auch sie beide, wie alle Anderen aus Kadmus’ Geschleclit — 

er gibt hier eine lange Aufzahlung der betreffenden mythischen 

Personlichkeiten — durch ihre eigenen Hande sterben miiss- 

ten. Aber Palemone steht von seinem Vorhaben nicht ab, und 

Arcita muss sich endlich zum Kampfe entschliessen, nachdem 

er die Gotter des Haines zu Zeugen dessen angerufen, dass 

er an dem Blutvergiessen nicht schuldig sei. Das seltsame 

Duell beginnt wirklich. Arcita versetzt seinem Gegner einen 

so gewaltigen Streich auf das Haupt, dass dieser betaubt vom 

Kosse zu Boden stiirzt, durch den Fall sich noch mehr ver- 

letzt und wie leblos hingestreckt daliegt. Arcita bemuht sich, 

ihn zum Leben zuriickzurufen, und es gelingt ihm dies auch 

endlich: Palemone, well nur betaubt, nicht ernstlich verwundet, 

kommt wieder zu sich und verlangt sofort die Wiederaufnahme 

des Kampfes. Arcita, nun auch seinerseits iiber des Freundes 

Starrsinn erztirnt, willfahrt ihm, und so beginnt der Kampf 

aufs Neue, von beiden Seiten mit wahrer Wuth gefilhrt. Da 

geschieht etwas Unerwartetes. Theseus mit einem zahlreichen 

Gefolge und Emilia, beide hoch zu Boss, kommen zur Jagd 

in den Wald, und zufallig gerath Emilia, einen Seitenweg ein- 

schlagend, auf den Kampfplatz. Erstaunt erblickt sie, was 

sich dort begibt, doch ihr Erscheinen steigert nur noch mehr 

die Wuth der beiden Kampfer. Sie ruft Theseus herbei. Die¬ 

ser gebietet den Fechtenden, sofort innezuhalten und ihre 

der Proserpina, indem er die erstere von Pluto geraubt worden sein 
lasst. 
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Namen sowie die Veranlassung des Streites ihm zu nennen. 

Sie thun dies, nachdem sie sich vorher von Theseus Verzeihung 

haben zusichern lassen. Nachdem Theseus staunend Alles er- 

fahren, gewahrt er den beiden Liebenden voile Vei*zeihung, 

jedoch unter der Bedingung, dass sie nach einem Jahre mit 

je hundert Genossen offentlich um Emilia’s Besitz kampfen 

solleii, dem Sieger werde er dann die von beiden umworbene 

Jungfrau vermahlen. Gern gehen die beiden Freunde auf 

diese Bedingung ein ^), und so kehrt man gemeinsam nach der 

Stadt zuriick. Theseus gewahrt beiden Bittern Wohnung in 

seinem Palaste, lasst sie von ihren Wunden heilen und schenkt 

ihnen die Burgen und Gliter wieder, die sie friiher besessen 

hatten. (Libro V: 105 Strophen = 840 Verse.) 

Nachdem der Dichter in den ersten Strophen des nun 

folgenden seehsten Gesanges Reflexionen liber den wunderbaren 

Wechsel des Geschickes der beiden Freunde angestellt, fiihrt 

er die Erzahlung weiter fort. 
Arcita und Palemone verbringen das Jahr, das bis zu 

ihrem Kampfe verstreichen soil, in den Freuden ritterlicher 

Geselligkeit und in Vorbereitungen auf das bevorstehende 

gi-osse und ernste Turnier. Aus alien Theilen Griechenlands 
kommen die besten und edelsten Helden nach Athen^), um 

Die beiden Helden werden, als Theseus seine Rede geendet, neu 
ermuthigt, so wie eine in der Sonnengluth oder im Hauche des Kordwinds 
welk gewordene Blume wieder aufbliiht, wenn der Morgenthau sie erfrischt 
Oder der milde Zephyr sie umfachelt (str. 99). 

Es wird hier ein langer Catalog der Helden gegeben, den wir in 
Kiirze reproduciren (dabei absichtlich die italienischen Namensformen 
nicht in das Griechische umsetzend) (str. 14 — 63): Licurgo von Nomea 
(b. Moutier falschlich nomea gedruckt), Peleo v. Egina, Cefalo, Sohn des 
Eolo, Folco, Telamone, Argeo, Epidaurio, Flegias von Pisa, Alcone von 
Sicionia, Niso von Nisa (mit der „bella gente di Alcatoe^O? Agamemnone 
von Inachia, Menelao, Castore und Polluce, Cromi (corintio), Ippodamo, 
Nestore di Pilos, Evandro di Nonacria, Peritoo, il duca di Naricia (es ist 
Odysseus gemeint, denn ihn „vi mandb Laerte“), Pigmaleone di Sidonia, 
Sicheo, Minos, Radamante, Sarpedone, Encelado Bistone, Ida Piseo, Ad- 
meto. Auch Narcisso und Leandro wtirden gekommen sein, wenn sie damals 
noch gelebt hMten, und ebenso Erisidon Triopeo, wenn er nicht schon 
ganz entkraftet gewesen ware. (NB. Es ist Erysichthon gemeint und 
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zu Gunsten des einen oder des andern der beideD Liebenden 

an dem bedeutungsvollen Waffenspiele theilzunehmen, sie alle 

werden von Theseus ehrenvoll und freundlich aufgenommen, 

nicht minder auch von Aegeus, Hippolyta und Emilia und ganz 

besonders naturlich von Arcita und Palemone selbst. (Libro 
VI: 71 Strophen = 586 Verse.) 

Der Tag des Kampfes naht heran. Man versammelt sich 

im Amphitheater, das hierzu mit grosser Pracht errichtet wor- 

den ist. Theseus erklart in langerer Rede, es solle, uni so 

kostbare Leben zu schonen und da es sich ja nur um eine 

Liebesangelegenheit handele, kein eigentlicher Kampf, sondern 

nur ein Kampfspiel abgehalten werden, und er selbst werde 

das Amt des Kampfrichters tibernehmen. Die beiden Schaaren, 
welche sich spater feindlich gegenUber treten sollen, werden 

probeweise abgetheilt. Dann kehren Alle zur Stadt zurilck 

und vergniigen sich eintrachtig mit Festfreuden. Am Tage 

vor dem Kampfe bringen Arcita und Palemone den Gottern 

Bittopfer dar. Arcita betet mit besonderer Verehrung im 

Tempel des Mars, und sein (Sebet findet wirklich den Weg 

durch die Lufte zum Kriegsgotte, der in seinem Lieblingslande 

Thracien in einem dustern und wilden Walde sich aufhalt. [Folgt 

hier, nach Statius, eineBeschreibung des Hauses des Mars: esist 

von Stahl und sein enger Eingang mit Eisen umkleidet, die 

Pforten sind von Diamant, die Saulen von Eisen, die allegori- 

schen Gestalten alles Unheils, das der Krieg bringt, und aller 

Laster, die er erzeugt und aus denen er erzeugt wird, sind dort 

versammelt, die Wande sind mit Gemalden, welche grause 

Kriegsscenen darstellen, reich geschmtickt etc.]. In Folge des 

zu ihm gelangten Gebetes des Arcita begibt sich Mars sofort 

in seinen Tempel zu Athen. Der ganze Bau des Heiligthums 

erzittert, die Pforten ertbnen, der Opferrauch zieht sich zu 

der in der Nahe des Altars aufgestellten Bildsaule des Gottes 

damit erledigt sich das von uns oben S. 329 nach Herisiton gesetzte 
Fragezeichen.) Von jedem Helden werden Waffen (namentlich Schilde) etc.? 
ausfiihrlich geschildert und Angaben iiber Abstammung und dgl. ge- 

macht. 
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und die Waffen derselben klirren. Daran erkennt Arcita, dass 

sein Gebet erhdrt sei, und verbringt die ganze folgende Nacht 

im Tempel. Palemone dagegen betet mit besonderer Inbrunst 

zur Venus, doch debt er sie nicht um Sieg, sondern nur um 

Emilia’s Besitz an. Sein Gebet wird durch die Lufte zur 

Gottin getragen, die in ihrem Hause auf dem Berge ,Citerone‘ 

weilt. [Folgt eine kurze, aber sebr poetisch gehaltene Schil- 

derung des Wohnsitzes der Venus.] Auch die Liebesgdttin 

begibt sich in ihren Tempel zu Athen und gibt ihre Gegen- 

Avart durch inehrfache Anzeichen, welche indessen nicht naher 

beschrieben werden, zu erkennen, verheisst aber nicht aus- 

driicklich eine Erfullung des Gebetes. Im ^limmel entspinnt 

sich nun ein Streit zwischen beiden Gottheiten, denn eine jede 

will ihren Verehrer begilnstigen; sie schliessen endlich einen Ver- 

gleich, der fiir beide Vortheile bietet und die Erfullung beider 

Gebete in sich fasst. Emilia endlich verrichtet ihr Gebet im 

Tempel der Diana, und Inhalt ihres Flehens ist, dass sie, 

wenn moglich, die Jungfraulichkeit bewahren diirfe und dass, 

wenn dies unerfullbar sei, de?jenige der beiden, ihr gleich 

theueren Helden ihr Gatte werden mbge, der sie am meisten 

liebe; auch darum fleht sie, dass wenn es geschehen kdnne, 

die* Sache sich friedlich Ibsen, wenn aber nicht, so doch weder 

Arcita noch Palemone Schaden an Leib und Leben nehmen 

mbge. Emilia erbliekt hierauf an den beiden Opferbranden, 
die sie entziindet, gewisse (sehr detaillirt beschriebene) An¬ 

zeichen, welche sie aber nicht in der richtigen Weise zu deuten 

versteht. — Der Morgen des entscheidenden Tages bricht an. 

Die beiden Helden ordnen ihre Schaaren. In der Kbnigsburg 
herrscht frohes, lebendiges Getummel, (welches sehr anschau- 

lieh in alien Einzelheiten geschildert wird). Theseus tritt aus 
seinen Gemachern hervor, die beiden Thebaner nahen mit 

ihrem ritterlichen Gefolge. Der Zug setzt sich in Bewegiing, 

ziinachst nach dem Tempel des Mars, wo Theseus ein Opfer 

darbringt, nach dessen Beendung er wieder heraustritt und 
den beiden Helden ihre Schwerter umgurtet, wahrend Castor 

und Pollux dem Arcita, Diomedes und Odysseus dem Pa- 
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lemone die Sporen anschnallen. Hierdurch sowie durch die 

vorangegangene Tempelwache haben beide Junglinge nun die 

Ritteiwiirde erlangt. Dann zieht man zuni Theater weiter. 

Dort angekommen werden beide Helden von Bangigkeit 

vor der bevorstehenden Entscheidung ergriffen. [Hier folgt 

nun eine Beschreibung des Theaters: es wird in den Haupt- 

zugen ein antikes Amphitheater geschildert] Die Volksmasse 

versammelt sich, es werden aber nur Unbewaffnete zuge- 

lassen. Theseus, Aegeus, Hippolyta und Emilia nehmen ihre 

Platze ein. Arcita mit seiner Schaar betritt den Theater- 

laum duich das Sudthor: er gleicht einem Lowen, der unter 

junge, noch hornerlose Stiere tritt. Auf der entgegengesetzten 
Seite zieht Palemone ein, einem Eber gleichend, den die ver- 

folgenden Hunde in Wuth versetzt haben. Jeder der beiden 

Helden ist von zehn Genossen begleitet, deren jedem wieder 

je neun Krieger folgen, und jede der beiden Schaaren hat ihren 

Bannertrager. Arcita und Palemone lichten, auf Emilia blik- 

kend, stille Gebete an sie, als w^enn sie eine Gottin ware, 

und flehen sie um ihre Liebe aif. Da ertdnt das erste Signal 

zum Kampfe, und die Helden erwachen aus ihren Liebes- 

gedanken, wie demand, der durch ein lautes Gerausch plotz- 

lich aus dem Schlummer geweckt wird. Theseus steigt auf den 

Kampfplatz hinab und verkundet die Gesetze des Kampfes: 

wer einmal gefangen genommen worden sei, solle nicht weiter 

kampfen, und wer aus irgend welchem Grunde den Kampfplatz 

verlassen, ihn nicht wieder betreten diirfen. Nun erfolgt das 

zweite Signal. Nachdem dasselbe verklungen, richten Arcita 

und Palemone ermuthigende Beden an ihre Krieger, indessen 
wird nur diejenige des Arcita in ihrem Wortlaute mitgetheilt. 
(Libro VII: 145 Strophen = 1160 Verse.) 

Die versammelte Menge harrt erwartungsvoll des dritten 

Zeichens. Endlich ertdnt dasselbe. Gewaltiger Larm erhebt 

sich als Vorbote des bevorstehenden Kampfes unter den ein- 

ander entgegenruckenden feindlichen Schaaren. [Mehrere Gleich- 

nisse: das brausende, von wilden Sturmen gepeitschte Meer; 

das Larmen der Schilfer bei dem Landen im Hafen, der Zu- 
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sammenprall der Heere des Casar und des Pompejus in Thes- 

salien; das Geidse des Aetna Oder der Vulcane auf Lipari 

Oder Stromboli.] Nun beginnt der Kampf, fiir dessen Schil- 

derung der Dichter abermals die Muse urn ihren Beistand an- 

flebt, da seine eigene, schwache Kraft dazu nicht ausreiche. 

Lange Zeit tobt das Gefecht, ohne dass irgend eine Entschei- 

dung gewonnen wurde, denn Tapferkeit und Muth sind auf 

beiden Seiten in gleichem Maasse vorbanden, und auf beiden 

Seiten werden ungefabr gleicb viele Einzelsiege errungen und 

Einzelniederlagen erlitten. Endlicb tritt, weil beide Theile 

sich gleicb ermattet fiihlen, eine Art Pause ein, und fast 

scbeint es, als miisse der Streit ohne eigentliche Beendung 

bleiben. Da erscheint Mars in der Gestalt des Theseus seinem 

Gunstling Arcita und haucht ihm frischen Muth ein. So ent- 

brennt auf’s Neue der Kampf, aber auch jetzt wird eine Ent- 

scheidung nicht erzielt, bis endlich ein Zufall dieselbe herbei- 

fiihrt. Palemone, der mit Cromio ficht, wird von dem wilden 

Posse seines Gegners, welches sich seiner Abstammung von 

den menschenfressenden Pferden des Bistonenkonigs Dioniedes 

erinnert, mit den Zahnen am Anne gepackt, zu Boden ge- 

worfen und festgehalten. Genossen des Cromio eilen herbeiy 

entreissen Palemone dem Rosse, entwaffnen ihn und fiihren ihn 

gefangen dem Arcita zu^). Der Letztere ist also Sieger ge- 

worden, und mit dem Siege hat er sich nicht nur die Hand,, 

sondern auch das Herz Emilia’s gewonnen, denn diese hat 

wahrend des Kampfes immer fiir denjenigen der beiden Helden 

Liebe empfunden, welcher sich gerade augenblicklich im Vor* 

theile befand, und als nun der Sieg sich endgtiltig fiir Arcita 

entschieden, da liebt sie eben nur den Sieger und der Besiegte 

ist ihr gleichgiiltig geworden. (Libro YHI: 131 Strophen = 

1048 Verse.) 

Die Herbeifiihrung des Sieges durcli einen Zufall ist recht bemer- 
kenswerth, und ebenso ist es bemerkenswertb, dass der Dicbter die beiden 
Hauptgegner gar nicht personliich mit einander kampfen lasst. In einem 
mittelalterlichen Rittergedichte — wir werden sehen, dass die jTeseide*^ 
nicht als ein seiches zu betrachten ist — wiirde Beides unerhbrt sein. 
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Mars hat, indem er dem Aixita den Sieg verliehen, ge- 

wahrt, was er verheissen hatte. Nun gestattet er der Venus,' 

welche mit ihm gemeinsam von Minerva’s Burg aus dem Kampfe 

zugeschaut, das zu thun, was sie zu Palemone’s Gunsten thun 

wollte. So bereitet sich Arcita’s Unheil vor, denn „gerade 

dann, wenn er am hochsten gestiegen, ist der Mensch dem 

Sturze am nachsten und fallt urn so schwerer^)." Venus be- 

gibt sich in die Unterwelt und ruft von dort eine Erinnye 

herauf. Diese erscheint auf dem Kampfplatze. Arcita’s Ross 

erblickt sie, erschrickt vor der entsetzlichen Gestalt, baumt 

sjch hoch empor, sttirzt dann und wirft seinen Reiter ab; 

Arcita kommt unter das Ross zu liegen, und von der Wucht 

dieser Last wird ihm die Brust zerquetscht. Man errettet 

ihn aus seiner gefahrvollen Lage, aber es wahrt langere Zeit 

und es bedarf erst der Anwendung der ganzen Kunst der her- 

beigerufenen Aerzte, ehe er die Sprache wieder erlangt. The¬ 

seus, Aegeus, Hippolyta, auch Emilia bemiihen sich auf das 

Liebreichste um ihn und spenden ihm trostenden Zuspruch. 

Auf dem Kampfplatze aber wird Arcita feierlich als Sieger 

ausgerufen und der Kampf fttr beendet erklart. Inzwischen 

erholt sich Arcita soweit, dass der Triumphzug, mit welchem 

Theseus den Sieger ehren will, angetreten werden kann. Arcita 

besteigt einen prachtvollen Wagen, auf welchem auch Emilia an 

seiner Seite Platz nimmt, die Besiegten aber folgen ohne Waffen 

mit niedergeschlagenen Blicken dem Wagen nach. So gelangt 

man in die Konigsburg. Dort halt Theseus an Alle eine 

Anrede, in welcher er den Ausfall des Kampfes als eine Entschei- 

dung des Schicksals darstellt, welcher die Besiegten ohne Groll 

sich fiigen mUssten, zumal sie ja die gleiche Tapferkeit be- 

wiesen batten. Allen, die zu Gefangenen gemacht worden 

waren, schenkt er die Freiheit, mit Ausnahme des Palemone 

jedoch, tiber dessen Geschick Emilia bestimmen soil. Diese 

str. 1: cos'i d’esto mondo va lo stato, | ch’allora 6 I’uom piti vicino 
a cadere | e vie piii grave cade, quando ad alto | 6 piii montato, sopra 
verde smalto. 

KSrting, Boccaccio. 39 
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thut dies in der huldreichsten Weise. Sie richtet Worte des 

Trostes an ihren unglttcklichen Verehrer, bekennt, dass sie 

ihn geliebt babe, so lange dies ihr gestattet gewesen sei, for- 

dert ihn auf, der Liebe zu ihr zu entsagen, gibt ihm die Frei- 

heit zuriick und schenkt ihm iiberdies ein prachtiges Ross, 

nicht minder prachtige Waffen und einen kostbaren Ring^). 

Palemone dankt mit angemessener Rede, indem er betheuert, 

er wolle sonst sich einem jeden ihrer Gebote fiigen, nur in 

Bezug auf seine Liebe kdnne er nicht gehorchen, sondern 

lieben werde er sie, so lange er lebe. Sodann wird auf Ar- 

cita’s Verlangen Emilia ihm fbrmlich verlobt, die Hochzeit 

jedoch wird bis zur volligen Genesung des Brautigams ver- 
schoben. (Libro IX: 83 Strophen = 664 Verse.) 

Die Griechenfttrsten lassen die Gefallenen mit alien Ehren 

bestatten, d. h. auf Scheiterhaufen verbrennen ^). — Wahrend 

Alle, die sonst im Kampfe verwundet worden waren, rasch 

und vollig geheilt werden, verschlimmert sich Arcita’s Be- 

finden von Tag zu Tag. Vergebens ist es, dass Theseus den 

hochberiihmten Arzt Ischion aus Epidaurus herbeirufen lasst, 

denn dieser erklart, dass der schwer Verwundete unrettbar 

dem Tode verfallen sei^). Auch Arcita selbst empfindet das 
und bittet deshalb Theseus, dass Emilia nach seinem (Arcita’s) 

0 Ausserdem noch einen Giirtel (str. 71): appresso una cintura, simi- 
gliante | a quella per la qual si [seppe il loco j dove Anfiarao era lati- 
tante. — Diese Anspielung auf die doch wenig bekannte Amphiaraussage 
ist bemerkenswertli, obwol sie keine ganze correcte ist, man miisste denn 
gerade ,collana‘ statt ,cintura‘ lesen wollen, denn ein Hals band war es 
wodurch Eriphyle sich von Polynices zum Verrathe des Aufenthaltes ihres 
Gatten bestechen liess. Die Fabel kann Boccaccio — falls er die Anspie¬ 
lung nicht einfach aus seinej* vorauszusetzenden griechischen Quelle heriiber- 
nahm (vgl. Ebert im Jahrb. f, rom. und engl. Lit., Bd. IV, p. 97 Anm.) — 
aus Hygin f. 73 kennen gelernt haben. 

Es wird diese Bestattung sehr ausfuhrlich in alien ihren Einzel- 
heiten und ohne Verstosse gegen die archaologische Wahrheit beriehtet, 
ebenso spater, im 11. Buche, die Bestattung des Arcita, 

Sehr beachtenswerth ist die hier (str. 14) ausgesprochene An- 
schauung von dem Leben nach dem Tode: „— — ne vada I’anima con- 
tenta | il piu si puo in I’eteina prigione, 1 dove ogni luce Dite tiene 
spenta". 
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Tode dem Palemone als dem dessen Wilrdigsten und dazii 

Berechtigtesten zur Gat tin gegeben werden mochte. Theseus 

verspricht es, obwol er, freilich ohne dass dies Erfolg hatte, 

Arcita’s Todesbefiirchtungen als unbegrundet darzustellen ver- 
sucht. Sodann lasst Arcita Palemone und Emilia rufen und 

theilt ihnen seine letztwillige Verfugung mit. Beide brechen in 

laute Klagen aus, betheuern, dass sie ihn am Leben erhalten zu ^ 

sehen wiinschen, und beschworen ihn, die Hoffnung auf Ge- 

nesung nicht aufzugeben. Emilia erklart ilberdies noch, sie 

werde, wenn Arcita doch sterben sollte, nie mit Palemone sich 

vermahlen, denn sie habe nun wohl erkannt, wie der Fluch 

der Gotter auf ihr ruhe und wie sie jedem Manne, der sie 

liebe, Verderben bringen miisse; entweder also werde sie 

unvermahlt bleiben und dem Dienste Diana’s sich weihen oder 

doch nur einem Feinde des Theseus ihre Hand reichen, urn 

durch das Unheil, welches sie tiber den Gatten bringen werde, 

Athen zu nutzen. Bange Tage folgen nun, denn immer schwa- 

cher und schwacher wird Arcita, und in zartlich bewegten 

Worten nimmt er wiederholt Abschied von Braut und Freund. 
Endlich fiihlt er eines Tages, dass er an dem folgenden aus 

dem Leben werde scheiden miissen, und ordnet an, dass dem 

Mercur ein reiches Opfer dargebracht werden solle, damit der 

Gott ihm gnadig sei und seine Seele zu den Gefilden des Elysiums 

und nicht an die qualerfullten Statten der Unterwelt geleite. 

Palemone erfullt des Freundes Auftrag und vollzieht das Opfer, 

wahrend Arcita auf seinem Schmerzenslager ein flehentliches 

Gebet an Mercur richtet: der Gott moge ihm Huld erweisen und 

ihn unter die Schaar der Seligen versetzen; und nicht unbe- 

rechtigt sei, wie er meine, diese Bitte, denn von den Greuel- 

thaten, mit denen die anderen Glieder seines Geschlechtes 

(d. i. des thebanischen Kdnigshauses) sich befleckt^), habe er 

sich frei erhalten und immer nur der Tugend nachgestrebt. 

Der Tag, an welchem dieses Opfer dargebracht, wird wirklich, 

Hier (str. 95 ff.) wird ausfiihrlich auf die Einzelheiten der (mythi- 
schen) Geschichte Thebens eingegangen. 

39* 
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wie der Leidende geahnt, sein Todestag: alle seine Glieder, 

erstarren und erkalten nach und nach, noch einmal nimmt er; 

von Emilia Abschied mit innigen Worten und Abschied nimmt 

er auch von alien Freuden des Lebens, dann ergreift die 

Todeskalte auch sein Herz, in welchem allein sich noch ein 

letzter Rest von Lebenswarme erhalten hatte, er stirbt, ein 

Bcheidegruss an Emilia, die trauernd und klagend neben 

seinem Lager sitzt, ist sein letztes Wort. (Libro X: 112 

Strophen = 896 Verse.) 
■ Arcita’s Seele schwingt sich zum achten Himnjel empor, 

bewundert dort die Pracht der Gestirne, vernimmt die Klange 

der Himmelsharmonien und bemitleidet nun in diesem An- 

schauen und Horen die Kleinheit des Erdballs und die Nich- 

tigkeit des Erdenlebens, dem sie entronnen. — Palemone und 

Emilia aber sowie alle Anderen klagen um den dahingeschie- 

denen Helden, und vergebens bemttht sich der greise Aegeus,;, 

welcher allein, obwol sein Schmerz nieht geringer, doch die 

aussere Fassung zu bewahren weiss, die Trauernden zu trosten, 

indem er sie auf die Nichtigkeit alles Irdischen hinweist, 
Theseus befiehlt, ein prachtiges Leichenbegangniss zu rilsten. 

Auf sein Geheiss wird das^ Waldchen, in welchem Arcita so 

oft sich aufgehalten und in welchem er zuerst mit Palemone ge- 

kampft hatte, niedergeschlagen und aus den gefallten Baumen 

ein ungeheuerer Scheiterhaufen erriehtet, der mit den kost- 

barsten Tuchern und Gefassen ausgeschmiickt und mit den 

herrlichsten Salben und Oelen tibergossen wird. Als alle Vor- 

bereitungen beendet, setzt sich der Trauerzug in Bewegung. 

Emilia zundet den Scheiterhaufen an und bricht dann ohn- 

machtig zusammen. Die griechischen Helden aber umreiten auf 

Aegeus’ Anordnung in sieben Schaaren getheilt das brennende 

Gerilst, und ein Jeder von ihnen wirft (wie vorher schon Pa¬ 

lemone gethan), um den Todten zu ehren, irgend eine besonders 

schone Waife Oder ein kostbares Kleinod in die Flammen. 

Als der Scheiterhaufen niedergebrannt, kehrt man am Abend 

in die Stadt zurilck. Aegeus sammelt am folgenden Tage die 

Asche des Helden und verwahrt sie in einer goldenen Urne, 
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•Leichenspiele werd6n gefeiei*t und die Sieger' in deiiselben 

durch herrliche Preisgaben ausgezeichnet: Idas und Kastor 
> • ' • 

siegen im Schnelllauf und erhalten jeder ein edles und reich 

geschirrtes Streitross ^),' im Ringkampf siegt Theseus und 

empfangt von seinem Vater Aegeus — denn dieser ist der 

Veranstalter der 'Spiele — einen Schild, welchen Darstellungen 

aus der Mythologie schmilcken; als Preis fur den im Faust- 

kampf errungenen Sieg gewinnt Pollux zwei goldene Becher, 

auf denen die Thaten des Hercules eingegraben sind’; Evander 

endlich, der im Discuswerfen den Sarpedon iiberwunden, wir’d 

mit einem schonen und werthvollen Helme belohnt. — Palemone 

lasst zu Arcita’s Ehren dem Mars einen herrlichen Tempel 

erbauen und ihn mit Gemalden, welche Scenen aus Arcita’s 

Leben darstellen, ausschmUcken; auf einer Saule von geglat- 

tetem Marmor inmitten dieses Tempel wird die goldene Urne, 

welche Arcita’s Asche birgt, beigesetzt. (Libro XI: 91 Stro- 

phen — 728 Verse.) 
Nachdem man sich mehrere Wochen hindurch ganz dem 

Sehmerze um den Dahingeschiedenen uberlassen hat, glaubt 

Theseus, dass die Zeit gekommen sei, um die Trauer zu be- 

enden und Arcita’s letzten Willen zur Ausftihrung zu bringen. 

Er beruft daher die Griechenfursten sowie Palemone und 

Emilia zu sich und halt an sie eine langere Ansprache, in 

welcher er ihnen erklart, wie es sein Wille sei, dass, da Un- 

abanderliches sich nun einmal nicht andern lasse und Arcita 

durch keine Klagen zum Leben zuruckgerufen werden konne, 

die Trauer nun aufhoren und Palemone’s Vermahlung mit 

Emilia gefeiert werden solle. Palemone entgegnet, er wolle 

sich in Allem Theseus’ Wtinschen fttgen, nur in Bezug auf die 

ihm angesonnene Vermahlung sei ihm dies nicht moglich, so 

innig er auch Emilia Hebe und so sehr er auch ihren Besitz 

als das hdchste GlUck betrachte, denn seinem Zartgefiihle 

widerstrebe es, die Verlobte Arcita’s heimzuftihren und dadurch 

Auf den Satteldecken sind Bilder, Thaten der Pallas Athene dar- 

stellend, eingewirkt. 
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den Schein auf sich zu laden, als konne er des Freundes Tod 

gewtlnscht haben. Emilia aber erklart, sie wolle durcbaus 

ibre Jungfraulicbkeit bewabren, denn Diana werde ibr sonst 

zurnen und, wie vorber Acate und Arcita, so nun aucb Pale- 

mone sterben lassen, wenn sie diesem ibre Hand reicbe. 

Indessen Tbeseus bebarrt auf seinem Willen und weiss die 

von Palemone und Emilia geausserten Bedenken zu wider- 

legen, was ibm um so leicbter gelingt, als wenigstens Palemone 

sicb sebr gern von ibm iiberzeugen lasst So wird denn die 

Ebe bescblossen, und alle Vorbereitungen werden getroffen, 

die Hocbzeitsfeier zu einer moglichst glanzenden zu macben. 

Emilia aber sohnt sicb rascb mit der neuen Wendung ibres 

Scbicksales aus und findet damit aucb ibren friiberen Frobsinn 

wieder. Als der Tag der Vermablung nabt, ziebt man in glanzen- 

dem Aufzuge^) nacb dem Tempel der Venus, und dort wdrd 

Bei dieser Gelegenheit wird (str. 53—63) ein sehr detaillirtes Por¬ 
trait Emilia’s entworfen, in welchem sich der Dichter als einen er- 
fahrenen Kenner weiblicher Schonheit zeigt. Wir geben im Folgenden 
diese Schilderung in den Hauptziigen wieder: die Gestalt gross und 
schlank; die Hautfarbe blendend weiss; die Haare goldblond, lang, frei 
herabwallend und nur mit einem Kranze geschmiickt; die Stirn breit, weiss, 
glatt undzart; die Augenbrauen gewolbt, dunkelschwarz und fein, zwischen 
ihnen eine breite, glanzend weisse Hautflache [NB. Sehr treflfend bemerkt 
Ebert im Jahrb. f. rom. und engl. Lit. Bd. IV, S. 100, Anm. 3: „Gew6lbte 
Augenbrauen waren eine besondere Eigenthiimlichkeit des byzanti- 
nischen Kunststyls"]; die Augen leuchtend und tiefbraun, ernst und lang; 
die Nase gerade und von angemessener Lange; die Wangen weder auf- 
gedunsen noch eingefallen, sondern wohl proportionirt, rothweiss von Colo- 
rit, wie ein Gemisch von Kosen und Lilien (der Dichter betheuert hier 
nachdriicklich, dass dies schone Incarnat nicht etwa durch geschicktes 
Schrninken, sondern von der Natur selbst hervorgebracht worden sei!); der 
Mund klein, lachelnd, schon zum Kiissen und von feinen, rothen Lippen 
umschlossen; die Zahne perlenweiss, vollzahlig, gut gereiht und von angemes¬ 
sener Grosse; das Kinn klein und rund, in der Mitte mit einem kleinen, 
rothen Griibchen versehen; die Kehle weiss und gerundet, letzteres jedoch 
nicht allzu sehr, dabei weiss und zart; der Hals lang, gut an die weissen 
und runden Schultern sich anschliessend, glatt und wohl befahigt, liebende 
Umarmungen auszuhalten; der Busen ein wenig hervorstehend und gerundet 
und wegen seiner Fiille immer mit dem Gewande streitend, um daraus her. 
vorzuquellen; die Arme voll und entsprechend lang; die Hande langge- 
streckt; die Finger fein und gut gegliedert; die Taille fein und schlank 
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die Trauung vollzogen. Dann folgt era herrliches Fest, an 

welchem Alle sich eifreuen, nur Palemone nicht, der sehnlich 

den Abend herbeiwiinscht. Als endlich die angemessene Stunde 

gekommen, begibt sich das Brautpaar in das hochzeitliche Ge- 

mach und verbringt dort die glilcklichste Nacht ^), Noch vier- 

zehn Tage lang werden die Festlicbkeiten fortgesetzt, dann aber 

riisten sich die Griechenfttrsten, nachdem sie zwei voile Monate 

in Athen verweilt, zum endlichen Aufbruche, verabschieden 

sich von Theseus, Aegeus und Hippolyta sowie von den Neu- 

vermahlten und kehren in ihre heimathlichen Reiche zuruck. 

Nachdem somit die Erzahlung zu Ende geftihrt, wendet 

sich in den drei Schlussstrophen der Dichter an seine Dich- 

tung selbst. „Du, mein Buch“ — so redet er sie an 2) — 

„hast zuerst die Musen die [um dev Liebe willen] erduldeten 

MUhen des Mars [d. i. des Kampfes] besingen lassen, die in 

Latium’s Vulgarsprache noch nie besungen worden waren. Und 

deshalb, weil Du mit Deinem Kahne die noch von keinem an- 

dern Dichtergeiste durchfurchten Wogen zuerst befahren, wirst 

Du vielleicht, so gering Du auch bist, doch unter den andern 

Liedera einiger Ehre wiirdig scheinen.“ (Libro XII: 86 Stro- 

phen = 688 Verse.) 
Angefiigt sind der Dichtung zwei Sonette (von je 16 

Zeilen, indem einem jeden eine „coda“ von zwei durch den 

im rechten Maasse; die Hiiften veil und gut gebildet; die Fusse sehr 
klein. Das Alter Emilia’s wird als 15 Jahre betragend angegeben. — Es 
muss ganz dahingestellt bleiben, ob Boccaccio in der Scbilderung Emilia’s 
ein Portrait Fiammetta’s babe zeicbnen wollen; es lasst sich zwar ver- 
muthen, aber nicht beweisen. 

str. 77: „(s’argomenta) che Venere, anzi che’l di fosse chiaro, | 
sette volte raccesa e tante spenta 1 fosse nel fonte amoroso, ove raro | buon 
pescator non util si diventa“. Schwerlich kann man eine Zote mit gros- 
serer Eleganz aussprechen, als Boccaccio hier gethan, aber es ist ein 
hSchst zweideutiger Kuhm, den er mit dieser und ahnlichen Stellen sich 

erworben. 
2) str. 84 f.: „Ma tu 0 libro, primo a lor (scil. alle Muse) cantare | di 

Marte fai gli affanni sostenuti, | nel volgar lazio non mai piii veduti. H E 
percio che tu primo col tuo legno 1 seghi quest’onde non solcate mai 1 da- 
vanti a te da nessun altro ingegno, 1 bench^ infimo sii, pure starai | forse 

tra gli altri d’alcun onor degno“. 
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Reim verbundenen endecasillabi beigegeben ist). In dem ersten 

derselben bittet der Dichter die Musen, dass sie sein Gedicht 

zurGeliebten bringen und demselben gemeinsam mit der letzteren 

einen Namen und die Erlaubniss, verdifentlicht zu werden, 

ertheilen mochten. In dem zweiten lasst dann der Dichter 

sich von den Musen die Antwort ertheilen, dass Fiammetta 

von der im Liede geschilderten Liebesgluth der beiden The- 

baner sich selbst zur Liebe habe entflammen lassen, dass sie 

die Dichtung, weil diese von der Hochzeit und den Thaten des 

Theseus berichte, „Teseida“ (so, nicht „Teseide“, ist an dieser 

Stelle der Name gedruckt) genannt habe^), dass sie selbst, 

die Musen, aber die Verse mit dem Wasser des heiligen 

(castalischen) Quells benetzt und zum Hinausgehen in alle 
Welt ermachtigt hatten.- 

Die Lecture der ,Teseide‘ gewahrt unzvveifelhaft grossen 

Genuss, und schwerlich wird sie unvollendet lassen, wer sie 

einmal begonnen hat. Leicht und anmuthig, hier und da frei- 

lich mit etwas allzu behaglicher Breite^), fliesst die in ihrem 

Inhalte marchenhaft wundersame Erzahlung dahin. Der Ge- 

fahr, dass die das ganze Gedicht erfhJlende Liebesschwarmerei 

auf die Dauer ermiiden kbnnte, wird dadurch vorgebeugt, 

dass Arcita und Palemone nicht als sentimental schmach- 

tende, zu thatkraftigem Auftreten unfahige Liebhaber, 

sondern als energische Heldencharaktere dargestellt worden 

sind. Hierdurch unterscheidet sich die ,Teseide‘ sehr vortheil- 

haft von dem, ihr sonst in mancher Beziehung verwandten 

,Filostrato‘. Troilo ist ein schwachlicher Schwarmer, der nicht 

den Muth zu einer kiihnen That besitzt, durch welche er sich 

den dauernden Besitz der Geliebten erringen kbnnte. Arcita 

V. 12 f.: „Te8eida per le nozze e cose ovrate | da Teseo li nom5“. 
Die Benennung Teseide ist ziemlich ungliicklicli gewahlt, besser ware die 
Dichtung etwa als Emiliade bezeichnet worden. 

2) Man bedenke,' dass die Dichtung nicht weniger als 1237 Strophen 
= 9896 Verse zahlt (also, wenn man, was nicht vollig, aber doch unge- 
fahr richtig ist, den endecasillabo dem Hexameter gleichsetzt, beinahe 
ebenso viele Verse wie die Aeneis [10098]). Es ist dies entschieden ein 
Missverhaltniss des Umfanges zu der grossen Einfachheit der Handlung. 
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und Palemone (iagegen handeln als Manner und Helden, sie 

wagen Alles fur ihre Liebe und setzen, um Emilia’s Hand zu 

gewinnen, mit freudigem Opfermuthe Leben, Freiheit und ihre 

Freundschaft selbst auf das Spiel. In Folge dieser ihrer 

Mannlichkeit erscheinen sie uns der Bewunderung und des 

Mitgefiihles ungleich wurdiger, als Troilo, und ihre wechseln- 

den Schicksale verrnogen unsere Theilnahme bis an’s Ende zu 

fesseln. Auch sonst ist in der Dichtung Manches, was ihr 

Anmuth und Reiz verleiht: das einheitliche Colorit, welches 

- der Darstellung gegeben worden ist, die Fulle der eingestreu- 

ten tief poetischen Gleichnisse und Bilder, der Wohllaut der 

Verse und die tlppige und doch von aller Ileberladung freie 

Pracht des sprachlichen Ausdruckes. Eins aber mochten wir, 

gerade weil es sich um ein Werk Boccaccio’s handelt, noch 

besonders riihmend hervorheben: die in der ganzen Erzahlung, 

.mit Ausnahme einer einzigen Stelle ^), gewahrte Keuschheit der 

,Darstellung. In fast alien seinen sonstigen Dichtungen schil- 

dert Boccaccio mit unverkennbarem sinnlichen Behagen, das 

nicht ganz selten zur lUsternen Frivolitat wird, die Freuden 

der verbotenen Liebe und scheut nicht davor zuruck, selbst 

auch die verfanglichsten Scenen farbenreich auszumalen. In der 

,Teseide‘ hat er sich dieses Missbrauchs der poetischen Kunst 

nicht schuldig gemacht: .Emilia bewahrt bis nach der voll- 

zogenen Trauung ihre jungfrauliche Sittsamkeit und weder 

ihre noch auch Arcita’s und Palemone’s Phantasie beschaftigt 

sich mit sinnlich Ittsternen Gedanken; bemerkenswerth ist 

auch, dass die Schilderung der Reize Emilia’s an dem Puncte 

abgebrochen wird, wo sie bei weiterer Fortfuhrung die Grenze 

des sittlich (und damit auch des asthetisch) Zulassigen hatte 

tiberschreiten mtissen. Wenn doch der Dicjiter sich irnmer 

Von dem gleichen Gefuhle fur das Sittliche und Schickliche 

hatte leiten lassen! 

1) Es ist diejenige, auf welche wir S. 615, Anm. 2 aufmerksam ge- 
macht haben. Es mag aber dem Dicbter der Umstand zu einiger Ent- 
scbuldigung gereicben,^ dass es sicb da um ein bereits vermabltes Paar 

bandelt. 
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Genussreich ist also die Lecture der ,Teseide‘ und wohl- 

thuend der Eindruck, den man durch sie empfangt. 

Freilich bei genauerer kritischer Prilfung wird man auch 

an dieser Dichtung nicht iinerhebliche Schwachen zu entdecken 

vermogen. Nicht zwar die grosse oder, richtiger, die absolute 

Unwahrscheinlichkeit, mit welcher ihre Fabel behaftet ist, darf 

als ein Fehler bezeichnet werden, denn das Recht, eine phan- 

tastische Welt sich zu schaffen, mussen wir dem Dichter ge- 

wiss zugestehen, wofern er nur (wie in der ,Teseide‘ geschehen) 

die Fiction consequent durchfuhrt. Ein wirklicher Fehler aber 

ist die mangelhafte Charakteristik der auftretenden Personen. 

Am besten durchgeftihrt ist die Charakterzeichnung noch in 

Bezug auf Palemone und Arcita, aber doch auch hier welche 

Unbestimmtheit und Unvollstandigkeit! Namentlich sind die 

beiden Helden viel zu wenig von einander unterschieden, 
gleichen sich einander gar zu sehr, so dass sie beinahe wie 

Doppelganger erscheinen. Im Allgemeinen lasst sich freilich 

erkennen, dass der Dichter den Arcita als den ruhigeren, ge- 

reifteren und bei aller seiner Leidenschaft doch noch eine 

gewisse Besonnenheit bewahrenden, den Palemone dagegen als 

den heftigeren, leidenschaftlicher bewegten und dem augen- 

blicklichen Affecte sich riickhaltsloser uberlassenden Mann hat 

darstellen wollen , aber es sind diese Charakterdiiferenzen 
weit mehr nur angedeutet, als wirklich ausgefiihrt, was natiir- 

lich dem ganzen Gedichte zum Nachtheile gereichen muss. 

Ganz anders wurde man Arcita’s trauriges Schicksal, das ihn 

die Frucht des schwer erkampften Sieges nicht geniessen lasst, 

q Man vergleiche namentlich die Kampfscene im Waldchen (s. oben 
S. 603). — Wie Boccaccio in dem Widmungsbriefe an Fiammetta angibt 
(vgl. oben S. 593 f.), hat er in einem der beiden Helden tbeilweise sich selbst 
darstellen wollen; welcher von beiden dies aber sei, das hat er der Ge- 
liebten und damit auch der Nachwelt zu errathen uberlassen. Fiammetta 
wird auf Grund ihrer personlichen Bekanntschaft mit dem Dichter das 
Rathsel wol gelost haben, uns dagegen hat es trotz aller aufgewandten 
Miihe nicht gelingen wollen. Dass ein Anderer gliicklicher sein werde, 
wiinschen wir zwar, bezweifeln es aber, da uns alle Handhaben zu einer 
Losung des Problemes zu fehlen scheinen. 
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beklagen oder ganz anders des Gliickes, welches Palemone 
wider Erwarten zu Theil wird, sich freuen, wenn man die 

Ueberzeugung besasse, dass der Eine oder der Andere von 

ihnen wirklich in hoherem Grade, als sein Nebenbuhler, der 

Gunst des Schicksals wiirdig gewesen ware. In der Fassung 

dagegen, welche die Dichtung thatsachlich besitzt, miissen 

wir — und es scheint fast, als sei dies die Absicht des Dieh- 

ters gewesen — fttr beide Helden uns gleichmassig interes- 

siren. Dadurch aber erhalt die schliessliche Losung des Con- 

flictes zwiscben den beiden Freunden gar sehr den Charakter 

des Zufalligen, zumal die von dem Dichter angewandte Gotter- 
maschinerie eine viel zu wenig tief in die Handlung eingrei- 

fende ist, als dass durch sie eine wirkliche Motivirung ge- 
geben werden konnte. So kommt es denn, dass man bei dem 

Tode des Arcita beinahe so etwas wie Freude empfindet, dass 
nun endlich einer der beiden Nebenbuhler beseitigt und da¬ 

durch Raum fur das unbehelligte Gluck des anderen gescbafft 
worden ist. Eine ziemlich klagliche Figur ist diejenige der 

Emilia. Bis zum Siege des Arcita besitzt sie nicht einmal die 
Fabigkeit, sich zu verlieben*), sondern verhalt sich gegen ihre 

beiden Anbeter so kalt und theilnahmlos, wie etwa ein schones 

Gotzenbild gegen die ihm dargebrachten Opfer. Erst als sie 

durch die Entscheidung des Kampfes Arcita’s Braut geworden, 
zeigt sie sich als ein fiihlendes und wahrer Herzensempfin- 

dungen fahiges Wesen, nur dass man dann nicht begreift, 

wodurch diese plotzliche Umwandlung herbeigefiihrt worden 

sei, denn ein blosser Zufall, wie es Arcita’s, eigentlich nur 

durch die Bissigkeit eines Rosses errungener, Sieg ist, kann 

doch ein solches Wunder nicht bewirken. Wenig gunstig 

muss man auch uber den Teseo der Dichtung urtheilen: diese 

Personlichkeit, nach welcher doch das ganze Werk benannt 

worden ist, erfiillt eigentlich nur die bescheidene Rolle eines 

In ihrer Rede an den gefangenen Palemone (Libro IX, str. 66) 
gesteht Emilia allerdings, dass sie, so lange ihr dies ohne Pflichtverletzung 
mdglich gewesen sei, Palemone geliebt babe, in der voraiisgegangenen Er- 
zahlung aber wird diese nachtrSglich eingestandene Liebe vollig ignorirt. 
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Regisseurs oder ^ noch richtiger, die Function einer MascKine, 

welche den jedesmaligen Scenenwechsel zu besorgen und die 

ei*fordevlichen Apparate auf die Biihne zu bringen bat. Ein 

wirklicher Mensch ist dieser Theseus kaum und noch weniger 

ein Held, und die idealisirende Brillantbeleuchtung, in welcher 

der Dichter diese diirftige Gestalt erstrahlen lasst, macht den 
Eindi-uck einer nutzlosen Vergeudung poetischen StofFes. Alle 

anderen auftretenden Personen — Hippolyta, Egeo, Periteo, und 

wie sie alle heissen — sind nur Marionetten, die an Draht- 

faden tanzen. — Dass die Darstellung, in einzelnen Parthien 

wenigstens, an zu grosser Breite leidet, haben wir bereits 

friiher (S. 616) bemerkt.- 
Die ,Teseide‘ ist, wie bereits Ebert uberzeugend nachge- 

wiesen hat^), die Bearbeitung einer spatgriechischen Dichtung, 

welche Boccaccio vermuthlich in einer lateinischen Ueber- 

setzung benutzt hat. Erhalten ist uns nun freilich das grie- 

chische Original nicht Oder es ist doch bis jetzt nicht aufge- 

funden worden, indessen kann dieser Umstand, so bedauerlich 

er auch ist, der von Ebert aufgestellten Hypothese nicht ohne 

Weiteres die Berechtigung entziehen, sofern sich nur sonst 

hinlangliche Grunde filr dieselbe vorbringen lassen. Und 

solche Grtinde sind in der That vorhanden. • 
Darauf freilich mochten wir kein Gewicht legen, dass 

Boccaccio in der zweiten Strophe des ersten Gesanges angibt, 

noch kein „lateinischer Autor (latino autor)“ habe die „alte 

Geschichte“, die er jetzt erzahlen wolle, berichtet, denn „latei- 

nisch“ ist hier offenbar im Sinne von „italienisch“ gebraucht, 
> 

In der Anzeige von Sandras’ spater zu nennendem Werke im 
Jahrb. f. rom. und engl. Lit. Bd. IV (1862), p. 97 £F. Wir bedienen uns 
im Folgenden zum Tbeil der bereits von Ebert geltend gemacbten Argu- 
mente. Was Landau a. a. 0. p. 71 gegen Ebert bemerkt, ist von keinem 
Belange. Aecbte Ritter des 12. und 13. Jabrbunderts, wie Landau will, 
sind die Helden der Teseide keinesfalls. Solcbe Ritter wiirden nicbt in 
einem Massenturnier um den Besitz der Geliebten gestritten, sondern den 
personlicben Zweikampf vorgezogen baben. Aucb ist zu beacbten, dass 
alle und jede Hindeutung auf Lebnsverbaltnisse feblt. 
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wie dies in der alteren Spraehe ganz haufig ist^), und die 

Stelle ist zu vergleichen mit derjenigen am Schlusse des Ge-^ 

dichtes (XII, 84), ; wo Boccaccio ^ von seinem Buche rtthmt, dass 

es zuerst die Musen die Miihen des Mars in, „Vulgarlatein 

(volgar lazio)“ habe, besingen lassen, sowie mit derjenigen im 

Widmungsbrief (p, 3 b. Corazz.), an welcher der Veifasser 

erwahnt, dass er zuei'st die „uralte Gescbichte (storia anti- 

chissima)“ in „Vulgarlatein (latino volgare) und in Reime“ 

gebracht babe. 
Einen vollgiiltigen Beweis dagegen fur den griechischen 

Ursprung der Dichtung liefert unseres Erachtens die Art und 

Weise,. wie in der ,Teseide* die antike Scenerie behandelt 

worden ist. Diese Scenerie ist bier auf das Engste mit dem 

ganzen Stoffe verwacbsen und unldsbar mit ibm verbunden, 

sie ist nicbts Fremdartiges, nicbts erst nacbtraglicb Hinzuge- 

tbanes, sie ist — das empfindet man lebbaft und deutlicb — 
kein blosser ausserlicber Aufputz, kein ktinstliches Product 
bumanistischer Gelebrsamkeit. Nicbt nur ist der Scbauplatz 

der Handlung nacb Griecbenland ’Verlegt, die Handlung selbst 

in engen Anschluss an einen bekannten griecbiscben Sagen- - 

kreis gebracbt und die Nomenclatur der auftretenden Per- 
sonen durcbaus griecbiscb (und zwar obne dass die betreffen- 

den Namen grossere Entstellungen ibrer ursprilnglicben Formen 

erlitten batten, als durcb ibre Italianisirung unvermeidlicb 

war, wabrend Boccaccio sonst in seinen Dicbtungen oft — zu- 
weilen aucb in seinen gelebrten Werken — griechische Namen 

grausam missbandelt), sondern, und dies ist das Wesentliche 
und Wichtige, aucb in alien Einzelbeiten, selbst in den klein- 

sten derselben, ist das antike, griecbische Colorit consequent 

und, fast moehte man so sagen, mit archaologiscber Treue 

durebgefdbrt worden. Die Menscben der ,Teseide‘ handeln 

q Ygl. z. B. Decam. V, 2 favella latina, wo dies nur von der italieni- 
Bcben Spraehe verstanden werden kann. Dante nennt die italienische 
Spraehe die „lingua Latinorum" (de vulg. eloqu. I, 10, vgl. Giuliani’s Be- 
merkung zu der Stelle in der Ausg. der Opere latine di Dante Aligh. vol. I 
[Firenze 1878], p. 115 f.). Man vgl. auch Blanc, Ital. Grammatik p. 15. , 
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und denken ganz wie die Menschen des spMeren, aber noch 

heidnischen Alterthums gehandelt und gedacht haben, sie sind 

vollig frei geblieben von dem christlichen Firniss, mit wel- 

chem der Dichter, nicbt eben sonderlich geschickt, im ,Filo- 

copo‘, im ,Ameto‘ und anderwarts seine Figuren uberstrichen 

bat. In der ganzen ,Teseide‘ findet sich uberhaupt Nichts, 

was auf christliche Anschauungen und Gebrauche hindeutete — 

die einzige Stelle (XI, 1—3), an welcher auf den christlichen 

Unsterblichkeitsglauben Bezug genommen zu werden scheint, 

lasst sich auch aus der Anschauung der platonischen Philosophie 

heraus erklaren —, es ist vielmehr die ganze Dichtung von 

einem wirklich antik-heidnischen Geiste erfUllt. Die den Got- 

tern dargebrachten Opfer und die von den Gottern ertheilten 
Vorzeichen sind bier nicht, wie sonst so oft in Renaissance- 

Epen (man denke an Petrarca’s ,Africa‘!), inhaltsleere Aus- 

schmtickungen, durch welche der Dichter seine Vertrautheit 

mit der antiken Litteratur bekunden wollte, sondern sie bilden 

einen integrirenden Bestandtheil der Erzahlung und hangen 

mit derselben auf das Innigste zusammen; sie sind iiberdies 

mit einer so minutiosen Detaillirung beschrieben und dieselbe 

ist in der Hauptsache eine so archaologisch correcte, dass der 

italienische Dichter, wenn diese Beschreibungen sein eigenes 

Werk und nicht Entlehnungen aus einer antiken Vorlage 

waren, hdchst ansehnliche antiquarische Kenntnisse, wie wir 

sie ihm schwerlich zutrauen diirfen, besessen haben musste. 

Besonders bemerkenswerth aber ist die im Gedichte mehr- 

fach, namentlich aber im zehnten Gesange (vgl. oben S. 610) 

ausgesprochene Anschauung iiber das Verhaltniss des irdischen 

Daseins zu dem nach dem Tode zu erwartenden: nur das Erden- 

leben bietet Freuden und Wonnen dar und nur dieses allein 

ist folglich begehrenswerth, das Leben im Jenseits gleicht fiir 

Jeden, dem nicht Zutritt zu den Gefilden des Elysiums ge- 

wahrt wird, dem Aufenthalte in einem dusteren Kerker, es ge- 

wahrt nur eine freudlose, ja wol auch qualvoile, schattenhafte 

Fortexistenz. Das ist acht hellenisch gedacht, und unmdglich 

ware eine solche Anschauung in der ,Teseide‘ zum so conse- 
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qiienten Ausdrucke gebracht worden, wenn diese Dichtung in 

ihrem Grundstoffe das Werk eines christlichen Dichters ware, 

d. h. wenn Boccaccio die Fabel entweder frei eifunden oder — 

wie Sandras und Landau far moglich gehalten haben — einer 

altfranzdsischen Dichtung entlehnt hatte^). Bemerkenswerth 

ist ferner, mit welcher Genauigkeit der Dichter der ,Teseide‘ 

die Feuerbestattung der Todten zu schildern weiss^). Es ist 

dies urn so bemerkenswerther, als sich im ,Filocopo‘, im 

,Ameto‘ und im ,Filostrato‘ nichts Aehnliches findet, obwol 

Gelegenheit genug zu solchen Schilderungen vorhanden ge- 

wesen ware. Interessant aber ist es, einen analogen Fall, der im 

,Ninfale Fiesolano‘ sich darbietet, zu beachten. Dort (VI, 43 f.) 

verbrennt der greise Giraffone den Leichnam seines Sohnes 

Affrico, sammelt dann die Asche und begrabt sie. Man sieht, 

der Dichter fallt hier aus der Rolle, denn wollte er archaolo- 

gisch genau verfahren, so musste er die Asche nicht begraben, 

sondern in einer Urne aufbewahrt werden lassen. Bemerkens¬ 

werth ist endlich die eingehende und auch auf die entlegensten 

Gebiete sich erstreckende Kenntniss der Mythologie, welche 
wir bei dem Verfasser der ,Teseide‘ antreifen (man sehe z. B. 

den Heroenkatalog im 7. Buche oder die Schilderung der 

Scenen aus der Mythologie darstellenden Bildwerke im 11. 

Buche, str. 60 if.). Nun hat allerdings Boccaccio spater ein 

Handbuch der Mythologie (die „Gottergenealogien“) verfasst, 

und man kdnnte daher geneigt sein, zu glaubeii, dass der 

Beichthum mythologischen Wissens, von dem er in der ,Teseide‘ 

einen so freigebigen Gebrauch macht, ein von ihm selbst er- 

0 Die beiden letzteren Annahmen sind iibrigens schon an sich hochst 
unwahrscheinlich, denn erstlich werden derartige Stofife, welche, wie der 
in der ,Teseide‘ behandelte, sagenhafter Natur sind, nicht von einem ein- 
zelnen Dichter frei erfunden, sondern bilden sich allmahlich aus; und zwei- 
tens ist ein altfranzosisches Gedicht, welches die Fabel von Palemone und 
Arcita behandelte, absolut unbekannt, und in der gesammten, doch be- 
kanntlich hochst ausgedehnten altfranzdsischen Litteratur (ebensowenig 
auch in der provenzalischen) ist bis jetzt, unseres Wissens wenigstens, 
auch nicht eine einzige Anspielung auf diese Fabel aufgefunden worden. 

vgl. oben S. 612. 
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worbener sei. Indessen ist es doch wenig wahrscheinlich, dass’ 

schon der junge Boccaccio die mythologische Gelehrsamkeit- 

besessen haben sollte, welcbe der alter gewordene besesseri 

und litterarisch verwerthet hat. Aueh auf Eins sei noch bin- 

gewiesen. Die Opfergebrauche und Vorzeichen, welcbe, wie 

wir bereits bemerkten, so haufig geschildert werden, sind, so- 

weit wir wenigstens beobachtet haben, griechischer, nicht 

romischer Art, das Letztere aber wlirde mit Bestimmtheit zu 

erwarten sein, wenn die Dichtung nicht auf einem griechischen 

Originale beruhte, sondern Boccaccio’s selbstandiges Werk 

ware, denn eine genauere Kenntniss der griechischen Alter- 

thiimer besass Boccaccio nicht, am allerwenigsten nicht zur 

Zeit, als er die ,Teseide‘ verfasste. 
Wir wiederholen: Das Colorit der ,Teseide‘ ist ein durch- 

aus einheitlich antikes und zwar speciell griechisches. Ent- 

weder nun muss es aus einem vorauszusetzenden griechischen 

Originale entnommen Oder aber die in hohem Grade ge- 

lungene Schopfung eines Mannes sein, der durch umfas- 

sende philologische Studien eine ungewohnlich grosse Ver- 

trautheit mit dem (griechischen) Alterthume erlangt und der 

ilberdies, was doch nur Wenige vermdgen, es verstanden hatte, 

sich vollstandig in die Denk- und Anschauungsweise des 

Alterthums hineinzuversetzen und, so zu sagen, hineinzu- 

leben^). War nun Boccaccio ein solcher Mann? Gewiss nicht. 

Als wir den Umfang seines Wissens erorterten, haben wir,>s0 
glauben wir wenigstens, nachgewiesen, dass sein philologisches 

Wissen zwar ein ausserlich ausgedehntes, aber wenig tiefes 

und griindliches war und dass er namentlich das griechische 

Alterthum nur sehr oberflachlich kannte. Nicht also sein 
Werk kann das antike Colorit der ,Teseide‘ sein, und folglich 

mtissen wir uns zu der Annahme entschliessen, dass ei, sei es 

direct sei es (was wahrscheinlicher) indirect, ein griechisches 

Original benutzt und mit grossem Geschicke reproduciit hat. 

Wenn dies iiberliaupt von Boccaccio gilt, so gilt es naturlich noch 
ganz besonders von dem jugendlichen Boccaccio, der sich nur erst wenig 
mit humanistischen Studien beschaftigt haben konnte. 
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Weicher Art dies griechisehe Original, an dessen einstige 

Existenz wir also glauben, gewesen und zu weicher Zeit es 

entstanden sei, dariiber lassen sich naturlich nur Vermuthungen 

aussern. Wir denken, dass es ein gegen Anfang des zweiten nach- 

christlichen Jahrhunderts verfasster Prosaroman war. „Auf 

die prosaische Abfassung weist“, wie Ebert (a. a. 0. p. 99) sehr 

/•ichtig sagt, „schon der Ausdruck ,storia‘ hin, dessen sich 

/Boccaccio in dem einleitenden Biiefe an Fiammetta zur Be- 

zeichnung des Originals bedient, ingleichen wol das ,e in rima‘ 

eben jener Einleitung; noch sicherer jedoch die Composition 

des Ganzen sowie die Ausftthrung einzelner Parthien.“ Wir moch- 

ten dem noch hinzufugen, dass das spatere griechisehe Alter- 

thum uberhaupt mythische, bezw. historische Stoffe weit lieber 

in Prosa, als im heroischen Metrum zu behandeln pflegte, wel¬ 

ches letztere fur das Lehrgedicht und die allegorische Dichtung 

reservirt ward — ganz ahnlich wie im spiiteren franzbsischen 

(auch deutschen und englischen) Mittelalter das Epos in den 

Prosaroman sich verwandelte, und die poetische Form nur 

noch fiir die lehrhafte, bezw. fiir die allegorische Dichtung 
Verwendung fand. Als Abfassungszeit aber den Beginn des 

zweiten christlichen Jahrhunderts Oder, genauer gesagt, das 
Zeitalter des Kaisers Hadrian anzusetzen, dazu bestimmt uns 

einerseits der Umstand, dass gerade in jenem Zeitalter unter 

dem Einfiusse der damals herrschenden sogenannten zweiten 

Sophistik die Romanlitteratur und zwar namentlich auch die 

erotische besonders eifrig gepllegt ward i), und andererseits die 

Erwagung, dass der in Frage stehende Prosaroman zu einer 

Zeit entstanden sein muss, als das Christenthum noch keine 
« 

grossere Ausdehnung gewonnen hatte und der heidnische Gdtter- 

glaube ausserlich noch so ziemlich in seinem vollen Umfange 

und ohne sich ernstlich bedroht zu fiihlen fortbestand.' Ebert 

allerdings vermuthet eine spatere Abfassungszeit (Ende des 

5. Jahrhunderts) und macht, an sich sehr treffend, darauf auf- 

vgl. Rohde, der griechisehe Roman und seine Vorlaufer (Leipzig, 
1876), p. 91 £f. 

K e r t i n g, Boccaccio. 40 
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nierksam, dass der Kampf im Theater, den die ,Teseide‘ so 

ausfUhrlich erzahlt, auf die Kampfe der Circusfactionen Con- 

stantinopels hinzuweisen scheine. Sollte aber in so spater Zeit 

noch ein so antik gehaltenes, so von christlichen EinflUssen 

frei gebliebenes Gedicht haben entstehen konnen? Wir mdch- 

ten es sehr bezweifeln. Massenkampfe in Amphitheatern aber 

waren schon in den letzten Zeiten der romischen Kepublik 

etwas ganz Uebliclies ^). — Uebrigens meinen wir, dass Boc¬ 

caccio den griechischen Homan nicht in seiner urspriinglichen, 

sondern nur in einer spateren, byzantinischen Kedaction, bezw. 

in der lateinischen Bearbeitung einer solclien, benutzt hat. 

Vielleicht konnte man hiergegen einwenden, dass in einer by¬ 

zantinischen Redaction sich auch christlicher Einfluss geltend 

gemacht haben wurde oder selbst geltend gemacht haben miisste. 

Es ist aber die an sich recht merkwiirdige Thatsache zu be- 

riicksichtigen, dass, selbst nachdem das Christenthum langst 

Staatsreligion geworden war, die Romanlitteratur dennoch haufig 

den neuen Glauben vollig ignorirte und auf dem Boden der 

antiken Mythologie verharrte. Man kann dies z. B. in der 

Erzahlung von Hysmine und Hysminias des „Philosophen“ 

Eustathius (oder Eumathius?) Makrembolites (oder Parembo- 

lites?) beobachten. Wir wissen nicht, wann dieser Autor ge- 

lebt hat — mit dem gleichnamigen Erklarer des Homer, dem 

Metropoliten Eustathius von Thessalonike, ist er gewiss nicht 
identisch —, wir wissen *aber, dass er einer der hochsten geist- 

lichen Beamten byzantinischer Hierarchie, namlich ein Proto- 

nobelisimos und megas Chartophylax, gewesen ist ^). Dieser 

b Man konnte vielleicht meinen, der Gedanke, eine Streitsache durch 
einen Massenkampf zum Austrag zu bringen, sei mittelalterlich und 
nicht antik. Es finden sich aber derartige Kampfe schon im friihen grie¬ 
chischen Alterthum (man denke z. B. an den durch Othryades’ Heldenthat 
beriihmt gewordenen Kampf zwischen je 300 Lacedamoniern und Argivern, 
den Herodot, I, 82, erzahlt). Zweikampfe sind, wie bekannt, bereits in der 
Bias haufig. — Dem Mittelalter dagegen sind, soviel wir wissen, Massen¬ 
kampfe zur Entscheidung eines Streites fremd. Die Ritterehre duldete nur 
den personlichen Zweikampf. 

b Ygl. Rohde, a. a. 0. p. 522 ff.; des Eustathius Roman (to xad'" '^Ya- 
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Wurdentrager der Kirche nun geberdet sich in seinem Romane 

ganz als Heide und lasst seine Figuren zu Zeus und Apollo 

beten. Um wieviel leichter konnte da der byzantinische Um- 

arbeiter einer alteren Theseis das heidnisehe Colorit derselben 

bewaliren! Nun konnte man aber vielleicht folgern wollen: 

wenn das Nichtvorhandensein christlicher Anschauungsweisen 

in byzantinischen Litteraturwerken constatirt werden kann, 

so ist es rathsam, die Entstehung des griechischen Originals 

der ,Teseide‘ direct in die byzantinische Periode und nicht, 

wie wir gethan, in das 2. Jahrhundert zu verlegen. Diese 

Schlussfolgerung ist an sich allerdings berechtigt, aber wir 

machen darauf aufmerksam, dass byzantinische Romane nicht 

eine solche Einfachheit und relative Verniinftigkeit der Anlage, 

wie sie das griechische Original der ,Teseide‘ nach der letzteren 

zu urtheilen besessen haben muss, aufweisen, sondern in ihrer 

Composition ungleich verwickelter, verworrener und absur- 
der sind. 

In welcher Weise nun im Einzelnen Boccaccio seine grie¬ 

chische Quelle benutzt, wie eng er sich an sie angeschlossen, 

ob und welche Abweichungen von ihr er sich gestattet hat, das 
lasst sich natUrlich, da das Original verloren, nicht mehr be- 

stimmen. Aber vermuthen lasst sich, dass Boccaccio manche 

Auslassungen und Umanderungen gewagt und manche Zusatze 

gemachtQ, vielleicht auch Manches irrthlimlich aufgefasst und 
wiedergegeben habe. — 

Bekannt ist, dass Chaucer, wie den ,Filostrato‘ so auch 
die ,Teseide’ Boccaccio’s bearbeitet hat und zwar, wie es scheint, 

zu verschiedenen Malen und in verschiedener Form. Die ab- 

geschlossenste und vollstandigste der betreffenden Bearbeitungen 

ist die erste Erzahlung in den Canterbury'Tales („the Knightes 

tale“). Auf Einzelfragen einzugehen, liegt uns hier fern 

und verweisen wir in Betreff derselben auf die friiher genann- 

ficvi'av xa\ ^Yafii'vrjv ist zuletzt edirt worden von Hercher in den 
Scriptores erotici t. II (Leipzig, 1859), p. 161—286. 

So ist z. B. die Beschreibung des Hanses des Mars (vgl. oben 
S. 650) aus Statius (Theb. VII, 40 ff.) entnommen. 

40* 
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ten Schriften von ten Brink, Kissner und Mamroth, sowie auf 
Hertzberg’s Anmerkungen zur Uebersetzung der Canterbury 

Tales (p. 594 ff.) und endlich auf Sandras’ Buch ,Etude sur 

Chaucer* (Paris 1859), welches letztere freilich gerade in Bezug 

auf die hier in Betracht kommenden Fragen eine Reihe schwerer 

IiTthiimer enthalt. Bekannt ist auch, dass Shakespeare’s 

„Sommernachtstraum“ sich in seiner Rahmenerzahlung an 

Chaucer’s „Knightes Tale“ und also indirect an Boccaccio’s 

,Teseide‘ anschliesst.- 
Der Betrachtung des ,Kinfale FiesolanoS welche allein in 

diesem Capitei noch zu erledigen bleibt, werden wir eine kur- 

zere Form geben durfen, als dies bei den bis jetzt besprochenen 

Dichtungen statthaft war, nicht freilich, weil wir das ,Ninfale‘ 

fiir werthlos hielten — wir schlagen im Gegentheile seinen 

'asthetischen Werth sehr hoch an —, sondern lediglich, weil es 

eine bei weitem geringere litterargeschichtliche Bedeutung be- 

sitzt, als die anderen Jugendwerke Boccaccio’s. 
Wir geben zunachst eine kurze Inhaltsiibersicht des Ge- 

dichtes ^). 
Zur Zeit als noch die alten Heidengdtter herrschten, da 

wurden die Walder und Triften der Landschaft, inmitten derer 

spater Fiesole sich erheben sollte, von Nymphen bewohnt, 
welche dem keuschen Dienste Diana’s sich geweiht hatten und 

an der Jagd und anderen Leibesiibungen sich ergbtzten. Diana, 

welche gewohnlich in fernen Landen weilte, besuchte wenigstens 

zuweilen Tusciens stille Haine, und wenn sie es that, so ver- 

sammelte sie dann die Nymphen um sich und ermahnte sie in 

eindringlicher Rede, die Manner zu fliehen und die Jungfrau- 

lichkeit streng zu bewahren, mit strenger Ahndung die etwa 

TJngehorsamen bedrohend. Als einst die Gottin auch eine 
solche Versammlung auf einem waldumsaumten Wiesenplane 

abhalt, befindet sich durch einen Zufall der jugendliche Hirt 

Affrico^) in der Nahe und belauscht, tief im Gebusche ver- 

9 Dasselbe umfasst 473 Stanzen = 3784 Verse; in der Moutier’schen 

Ausgabe ist es in sieben „Parti“ abgetheilt. 
2) Dies und nicht Africo ist die richtige Schreibweise des Namens. 
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steckt, die Rede der Gdttin und das Treiben der lieblichen 

Nymphensehaar. Nicht ungestraft sollte er es thun: eine Nym- 

phe, ein holdseliges Madchen von kaum sechzehn Jahren, ge- 

fallt ihm vor alien und die Liebe zu ihr, die er von einer 

ihrer Genossinnen ,Mensola‘ nennen hort, ergreift alsobald sein 

Herz. Diana entlasst, nachdem sie ihre Rede beendet, ihre 

Dienerinnen, und die Nymphen zerstreuen sich, Affrico aber 

begibt sich mit der Liebeswunde im Herzen nadi dem Hause 

seines Vaters. Fortan ist sein ganzes Sinnen und Uenken nur 

darauf gerichtet, wie er die Schone, die sein Herz gewonnen, 

wiedersehen, wie er ihre Gunst erlangen konne. So irrt er 

nun Tag fiir Tag in den Hainen und auf den Bergen umher, 

immer hoffend, dass er der Geliebten begegnen werde. End- 

lich wird ihm dies GlUck besehieden, mit zartlicher Rede ver- 

sucht er der Schonen sich zu nahen, aber, ach!, diese flieht 

vor ihm, und als er sie zu verfolgen wagt, schiesst sie mit 

sicherer Hand einen Pfeil auf ihn ab, aber freilich warnt sie 

auch selbst, von pldtzlichem Mitleid ergriffen, durch lauten 

Zuruf den Bedrohten, und durch rasches Treten hinter einen 

Baum rettet sich der Jungling vor dem todtlichen Geschoss. 

Doch nicht gekiihlt, sondern nur mehr noch angefeuert wird 

durch diesen Vorfall Affrico’s Leidenschaft, aber freilich weiss 

er kein Mittel, wie er das Ziel seiner Wtinsche erreichen soil. In 

seiner Noth opfert er der Venus und fleht sie urn Hiilfe an, diese 

gewahrt ihm ein giinstiges Vorzeichen im Opferbrande, und in 

einem Traumgesichte ertheilt sie ihm den Rath, in Frauen- 

kleidung unter die Schaar der Nymphen sich zu mischen und 
so der Geliebten sich unerkannt zu nahen. Gern entschliesst 

sich Affrico zur Befolgung dieses Rathes, denn seine Liebe 

macht ihn verblendet gegen alle Bedenken und lasst ihn jedes 

Wagniss unternehmen; vergebens auch ist es, dass der greise 

Vater, der aus des Sohnes verandertem Betragen dessen Her- 

zenszustand wohl erkennt, ihn liebevoll warnt und ihm Bei- 

spiele der furchtbaren Strafen erzahlt, welche Diana iiber die- 

jenigen verhangt, die Nymphen zu verfuhren sich nicht scheuen. 

Der Jilngling achtet der Mahnung nicht und begibt sich in 
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zierlicher Fi auentracht, die er heimlich seiner Mutter entlehnt, 

unter die Nymphen, Das kuhne Unternehmen gelingt iiber 

Erwarten. Die Nymphen halten ihn fiir eine der ihrigen und 

verkehren vollig harmlos und unbefangen mit ihm, namentlich 

aber thut dies Mensola, welche die neue Genossin, die, wie 

leicht begreiflich, immer gerade an ihrer Seite zu weilen sueht, 

bald sehr lieb gewinnt. Nachdem man sich geniigend an der 

Jagd und an^affenspielen ergotzt hat, beschliesst man, durch 

ein Bad im nahen Flusse sich zu erquicken. Als alle Nymphen 

die Gewander abgelegt haben und bereits im Wasser sich be- 

finden, entkleidet auch Affrico sich und steigt ebenfalls in den 

Fluss hinab. Entsetzt erkennen nun die Nymphen den Mann 

und entfliehen in wilder Hast. Nur Mensola vermag nicht zu 

fliehen, denn Affrico’s starker Arm halt sie zuriick. Noch in 

den Weilen iiberwaltigt der Jiingling das Madchen, dann tragt 

er die Klagende und Verzweifelte auf die Wiese an’s Ufer.' Mit 

liebevoller Rede sucht er sie hier zu trosten, und so entriistet 

auch anfangs Mensola ist, sie lasst sich endlich besiegen, denn 

sie liebt ja im Geheimen schon langst den schonen Jiingling; 

so gibt sie sich ihm ganz hin, duldet, dass er bis zum Abend 

bei ihr verweilt, und verspricht ihm sogar, am folgenden Tage 

zu demselben Platze wiederkommen zu wollen; nur die Bitte, 

seine Gattin zu werden und in das Haus der Aeltern ihm zu 

folgen, versagt sie ihm aus Scheu vor Diana’s Zorn. In der 

sicheren Hoffnung neuen Liebesgliickes begibt sich Affrico am 

folgenden Morgen zu der bewussten Statte, aber er findet 

Mensola nicht dort und vergebens harrt er bis zur sinkenden 

Nacht auf ihr Kommen. Ebenso wird in den nachsten Tagen 

seine Erwartung getauscht, und mehr als ein voller Monat 

geht ihfn in diesem bangen und immer vergeblichen Barren 

voriiber’— Mensola bleibt fern, auch begegnet er ihr nirgends 

in Hain und Feld, und unbekannt ist ihm ihre Wohnstatte. 

Da ergreift ihn wilde Verzweiflung, er wahnt, dass die Ge- 

liebte ihm untreu geworden sei, und mag diesen Schmerz nicht 

liberleben: auf derselben Uferwiese, wo er einst sein hbchstes 

Gllick gefunden, stosst er sich den Speer in’s Herz und endet 
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sein leidvolles Leben. Das herabstromende Blut I’othet die 

Wellen des Flusses, und als diese nun an der Hutte voriiber- 

fliessen, in welcher des Ungliicklichen Aeltern wohnen, da 

uberkommt den greisen Vater eine Ahnung, dass schweres 

Unheil vorgefallen sei. Er geht aus, urn den Sohn zu suchen, 

und findet bald dessen Leiche. In laute Klagen bricht der 

Greis bei diesem Anblick aus, zumal als er erkennen muss, 

dass der Jungling nicht durch eines Feindes Hinterlist, sondern 

durch eigene Hand gefallen sei, jedoch er behalt Kraft 

genug, um ohne Zbgern die traurige Pflicht der Bestattung zu 

erfttllen. Der Fluss aber, der mit des Gestorbenen Blut sich 
gefarbt, fuhrt seitdem den Namen ,Affrico‘. 

Nicht untreu war Mensola ihrem Affrico geworden, nicht 

vergessen hatte sie seiner. Aber als sie nach jenen auf der 

Uferwiese mit ihm verlebten unseligen und doch so seligen 

Stunden zurlickgekehrt war in ihre stille Behausung, da ward 

sie von heftiger Furcht vor Diana’s Zorn ergriffen, und in 

ihrer Seelenangst beschloss sie, so schwer es ihr auch ward, 

den begangenen Fehltritt wenigstens dadurch zu silhnen, dass 

sie jedem ferneren Verkehre mit dem Geliebten entsagte. 
Vielleicht, so holfte sie, wurde dann unentdeckt bleiben, was sie 

erlitten und begangen, o^er auch, wenn es entdeckt werden 

sollte, von Diana ihr die Sunde verziehen werden. So meidet 

sie denn angstlich alle Statten, an denen sie Affrico zu begegnen 

erwarten muss, und mischt sich wieder, als ware nichts ge- 

schehen, unter ihre Gespielinnen, diese mit der Angabe tau- 

schend, es sei auch ihr an jenem verhangnissvollen Tage 

endlich noch die Flucht gelungen und kein Leid ihr wider- 

fahren. Und wirklich findet ihre Liige Glauben und, wie 

friiher, durchzieht sie nun mit der Nymphenschaar die Haine, 

dem Wahne sich hingebend, dass sie Nichts mehr zu befiirch- 

ten habe. Nach drei Monaten aber bemerkt sie, dass die 

Schlankheit ihres Leibes schwindet und dass ihr ganzes Aus- 

sehen sich selfcsam andert, von sehrecklicher Angst wird da 

die Aermste erfasst, denn sie, die in ihrer madchenhaften 

Unschuld nie etwas von der Entstehung des Menschen gewusst 
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hat, weiss sich diese Wandelungen ihres Aeusseren nieht zu 

deuten und glaubt von einer furchtbaren Krankheit befallen 

worden zu sein. Sie begibt sich daher zu einer alten, heil- 

kundigen Nymphe und erbittet ihren Hath. Die erfahrene Ma- 

trone erkennt naturlich sofort Mensola’s Zustand und macht ihr 

anfangs heftige Vorwiirfe, dass sie das Geliibde der Keuschheit 

gebrochen und einem Manne sich hingegeben habe; als sie 

aber von der Unglucklichen erfahren, wie Alles gekommen sei, 

da wird sie zum Mitleid bewegt und spendet bereitwillig Rath 

und Beistand, um, wenn indglich, die Ehre des gefallenen 

Madchens zu retten. Mensola muss auf ihr Geheiss sich mog- 

lichst fern halten von den andern Nymphen und die immer 

zunehmende Fulle ihres Leibes durch weite, glatt herabfallende 

Gewander verbergen. Es geschieht dies mit dem besten Er- 

folge, so dass Niemand Mensola’s Zustand ahnt. So vergehen 

noch weitere sechs Monate, und nach Ablauf derselben wird 

die Nymphe von einem wunderlieblichen Knaben entbunden, des- 

sen Angesicht zur Freude der Mutter ganz des Vaters schbne 

Ziige tragt. Nachdem einige Zeit verflossen, geschieht es, dass 

Diana wieder einmal nach Tuscien kommt und ihre Nymphen 

um sich versammelt. Unter der Schaar derselben vermisst sie 

Mensola, und da Niemand anzugeben weiss, warum diese fehlt, 

so beschliesst die Gottin, die Abwesende aufzusuchen. Von 

einigen Nymphen begleitet geht sie zu Mensola’s Wohnung, 

aber sie trifft die Gesuchte dort nicht an, denn Mensola war, 

um ihr Kind zu baden, zum Flusse hinabgegangen. Die Gottin 

wendet ihre Schritte ebenfalls dem Flusse zu, und so trifft 

Mensola, als sie von dort zuruckkehrt, mit ihr zusammen; 

entsetzt verbirgt sie beim Anblicke der strengen Gebieterin 

das Knablein in einem nahen Dornengebiische und ergreift die 

Flucht — doch schon war es zu spat, Diana hatte sie und 

das Kind bereits bemerkt und ruft nun der Fliehenden zu, 

umzukehren und ihr Urtheil zu erwarten. Doch Mensola flieht 

unaufhaltsam, und als sie zum Flusse gekommen, steigt sie in 

denselben hinab, um am anderen Ufer Rettung zu tinden. Schon 

befindet sie sich in der Mitte der Wellen — aber wer ver- 
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mochte dem Zorne eines Gottes zu entrinnen? Diana gebietet, 

dass die FlUchtige in Wasser verwandelt werde, und es ge- 

sehieht: Mensola zerfliesst in Wellen und stromt, selbst zu 

Wasser geworden, mit dem Wasser des Flusses dahin. Fortan 

aber fiihrt der Fluss den Namen der unseligen Nymphe ^). 

Die Begleiterinnen der Gdttin holen nun das Kind aus seinem 

Yerstecke, und, gertihrt von der Schdnheit desselben,. bitten 

sie mitleidig ihre Herrin, dass sie des jungen Lebens schonen 

moge. Diese gewabrt es und lasst den Knaben zu jener grei- 

sen Nymphe bringen, welche einst Mensola so hiilfreich bei- 

gestanden hatte. Von seiner neuen Pflegerin erhalt das Kind, 

weil es im Doriibusch (pruno) aufgefunden worden war, den 

Namen ,Pruneo'. Nicht lange aber kann die Greisin sich 

mit der Wartung ihres kleinen Schutzbefohlenen befassen und 

beschliesst daher, ihn irgend einem mitleidigen Hirten zu iiber- 

geben. Als sie in dieser Absicht mit dem Knablein ausgeht, 

fiigt es der Zufall, dass sie zuerst dem alten Giraftbne, Affrico’s 

Vater, begegnet: gern erbarmt sich dieser des Kindes, zumal 

er aus dessen Ziigen erkennt, dass es das Kind seines ungliick- 
lichen Sohnes ist. Unter der Obhut seiner Grossaltern wachst 

nun im Laufe der Jahre Pruneo zu einem stattlichen Jilngling 

heran. — Hiermit endet das Idyll, oder vielmehr es sollte 

angemessener Weise hiermit enden. In Wirklichkeit aber er- 

zahlt der Dichter noch, ziemlich ungeschickt und durchaus 

nicht zum Vortheile seines Werkes, in 29 Strophen (VII, 36 bis 

einschliesslich 64) die ferneren Lebensschicksale Pruneo’s und 

seiner Nachkommen, womit ein kurzer Bericht iiber die mythische 

Griindungsgeschichte Fiesole’s und iiber diejenige von Florenz 

verbunden wird, ein Bericht, der an mancherlei Unklarheiten 

leidet und als ein recht storendes Anhangsel erscheint. In 

9 Noch heute fiihren zwei Fliissc^en in der Umgegend von Florenz 
(auf dem rechten Ufer des Arno und in diesen miindend) die Namen Af- 
frico und Mensola; man findet sie, wenn man von der Porta alia Croce 
aus auf der Via Nazionale Aretina (also nach Osten hin) ca. ^/4, bezw. 1^4 
Kilometer vorschreitet; auch die nach Arezzo (Rom) fiihrende Eisenbahn 

passirt beide Gewasser. 
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den Schlussstrophen der ganzen Dichtung (str. 65—73) wendet 

sich der Dichter an seinen „erhabenen Herrn und Gebieter, 

Amor“, in dessen Dienst sich zu befinden und in dessen Auf- 

trage sein Werk verfasst zu haben er vorgibt, und bittet ihn, 

dass er die Dichtung von alien denen, die der Liebe Zeichen 

im Antlitz tragen und mit derniithigem Herzen ihr dienen, ge- 

lesen werden lassen mdge, nicht aber von jenen unwissenden 

und rohen Menschen, die nicht wissen, was die Liebe ist. 

„Komni\ mein gehorsainer Diener“, so antwortet der Liebesgott, 

„der mir so treu, wie kein Anderer, ergeben ist und der so eifrig 

sich bestrebt hat, das Buch, das ich ihm aufgetragen, zu beenden. 

Ueberzeugt bin ich, dass Dein Werk ein solches ist, wie 

ich es wiinsche, gern nehme ich es entgegen und niederlegen 

werde ich es in meinen Bucherschrein, wo ich auch die anderen 

Berichte meiner grossen Thaten bewahre. Deine Bitte soli voile 

Erhbrung finden, und schiltzen werde ich das Buch vor jenem 

Volke, das, wie Du sagst, mir nie gedient hat; nicht freilich, 

als fiirchtete ich sein nichtiges Gerede und als konnte ich Ge- 

horsam von ihm nicht erzwingen, sondern nur damit von ihm 

mein Name nicht genannt werden moge. Du aber bleibe*Gott 

befohlen!“ So entspricht der Schluss dem Beginne des Ge- 

dichtes, denn in den vier einleitenden Strophen desselben hatte 

der Dichter bereits ebenfalls Amor und die Liebenden um ihre 

Gunst angefleht und namentlich alle Frauen, deren Herz nicht 

kalt und grausam sei, gebeten, dass sie durch ihre Fursprache 

seine stolze Geliebte bewegen mochten, sich ihm nicht so 

unerbittlich zu erzeigen. So sehen wir denn, wie auch das 

,Ninfale‘ eine Frucht der Liebe Boccaccio’s zu Fiammetta ist 

und wie er auch diese Dichtung zunachst fur die Geliebte ge- 

schrieben, mit der Hoifnung sich tragend, dass seinem treuen 

Minnedienst doch endlich einmal der ersehnte Lohn beschieden 

sein werde. Aber freilich scheint damals diese Hoffnung keine 

sonderlich zuversichtliche mehr gewesen zu sein, denn schon 

wagte er nicht mehr — wie er dies in den fruheren Werken ge- 

than — eine directe Zueignung und Bitte, sondern nur noch 
♦ 

von Amor’s Gunst und von fremder Fursprache erwartete er 
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eine gunstige Wendung seines Schicksales, und nicht ver- 

hehlen mochte er sich mehr, dass wol alles Sehnen und Flehen 

vergeblich sei. 

Unter den Jugenddichtungen Boccaccio’s ist das ,Ninfale 

Fiesolano‘ zweifellos diejenige, deren Composition die best- 

durchgefuhrte und befriedigendeste ist^), abgesehen allerdings 

von der am Schlusse angefugten Grundungsgeschichte. So 

einfach in ihrer ganzen Anlage die Fabel auch ist, welche den 

Inhalt das ,Ninfale‘ bildet, so ist sie doch anziehend und span- 

nend genug, urn fesseln zu kdnnen und die schliessliche Losung 

nicht im Voraus errathen, sondern im Gegentheile dieselbe als 

uberraschend erscheinen zu lassen. Meisterhaft aber ist das 

Geschick, mit welchem dei* Dichter zu erziihlen weiss: er ver- 

meidet alle eriniidenden Breiten und gewabrt doch willkom- 

mene Buhepuncte, er schildert in anscliaulicbster Weise und 

erreicht dies doch mit den einfachsten Mitteln, er lasst an- 

sclieinend seiner Bede den freiesten Lauf und ziigelt sie doch 

immer da, wo die Gefahr einer gedankenlosen Bhetorik drohte, 

er erzahlt naturlich und doch erfullt er alle Gesetze dei* Kunst 
und handhabt geschickt alle kiinstlerischen Mittel, er beweist 

sich als ein Kiinstler und bewahrt doch die Naivetat, oder, 

wenn das Letztere eine zu weitgehende Behauptung sein sollte, 

so lasst sich dies wenigstens sagen, dass er die Naivetat auf 

das Tauschendste nachzuahmen vermag. Zwei Dinge aber 

sind es, durch welche die Dichtung sich ganz vorzugsweise 

auszeichnet: einerseits die herrliche Zeichnung der Landschaft, 

in welcher die Handlung sich abspielt, und andrerseits die ge- 

schickte Verwendung der auftretenden Personen. Wer je von 

Fiesole’s Hohen Umschau gehalten hat liber die ringsum sich 

ausbreitende Landschaft, die so wunderbar anmuthsreich und 

lieblich und doch auch wie von einem Hauche leiser Schwer- 

muth erfiillt ist, er wird urtheilen mlissen, dass Boccaccio es 

b Den Fiammetta-Roman allerdings wollen wir von diesem Urtheile 

ausgeschlossen wissen. 
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verstanden hat, die ganze Poesie dieses Landschaftsbildes zu 

erfassen und in Worten wiederzuspiegeln. Nicht breit aus- 

gefuhrte; mit Detailmalerei iiberladene Landschaftsschilderungen 

sind es, die im ,Ninfale‘ gegeben werden, sondern seelenvoile 

und stimmungsvolle Skizzen, die aber um so machtiger wirken, 

als sie mehr nur andeuten, nicht ausmalen, die Phantasie an- 

regen, nicht aber durch Fiille des Inhalts sie erdriicken. Wie 

sehr aber gereichen diese, ubrigens mit weiser Beschrankung 

nur hier und da eingelegten, nicht mit unbedachter Verschwen- 

dung iiberallhin eingestreuten Landschaftsskizzen der ganzen 

Dichtung zum Schmuck und zum Gewinn! wird doch durch 

sie der natiirlichste und zugleich schonste Hintergrund fUr die 

sich entwickelnde Handlung gegeben, eine Scenerie geschaffen, 

wie sie passender und wiiksamer gar nicht gedacht werden 

kann! wird dock durch sie erreicht, dass die Idyllen-Erzahlung 

den ihr allein angemessenen Schauplatz erhalt, dass die Schafer 

und Nymphen, fiir deren Schicksale wir uns interessiren sollen, in 

der ihnen einzig zukommenden Umgebung sich bewegen! 

Nicht, wie in so vielen Hirtengedichten, schauen wir hier ge- 

malte Berge und Haine und Fliisse, die sofort als Biihnen- 

decorationen erkannt werden — nein! es sind wirkliche Hugel 

und Walder und Strome, die uns hier umgeben, es ist die 

wirkliche Landschaft von Fiesole, wie wir noch heute sie 

schauen konnen, in welche der Dichter uns versetzt, die 

erquickende wahre Wald- und Wiesenluft ist es, die wir ein- 

athmen, nicht die mit kunstlichem Wohlgeruch erfiillte At- 

mosphare eines Theaterraums. Und diese Naturwahrheit der 

Scenerie tragt wesentlich dazu bei, auch die handelnden Per- 

sonen als naturwahr erscheinen zu lassen. Affrico ist kein 

als Hirt verkleideter Cavalier, Mensola keine kokett als Nym- 

phe aufgeputzte Salondame, sondern er ist ein wirklicher Hirt 

und sie eine wirkliche Nymphe, wenn es je eine solche gegeben 
hat. Es haben diese Personen etwas Naturwuchsiges an sich, 

das sie uns sympathisch macht, sie denken, empfinden und han- 
deln als unverbildete Naturmenschen, wenn sie auch vielleicht 

mitunter etwas zu sentimental werden. So ist es z. B. ein 
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der Natur abgelauschter Ziig, dass Mensola Affrico’s Liebes- 

flehen endlich erhort, obwol er die jungfrauliche Ehre gewalt- 

sam ihr entvissen hatte; und sehr richtig auch hat der Dichter 

darin gehaiidelt, dass er Mensola nicht, wie wol mancher An- 

dere gethan haben wiirde, durch ihre eigene Hand hat sterben 

lassen: einer Nymphe, die des riistigen Umherschweifens in 

Hain und Busch sich freut, hatte es Ubel angestanden, aus 

Liebesgram ihr Leben zu kiirzen. Bei Affrico dagegen durfte 

der Dichter dies geschehen lassen, da er ihn als den von 

weit heftigerer Leidenschaft Ergrilfenen und von dem ungleich 

schwereren Leide Betroffenen uns darstellt. Man konnte viel- 

leicht meinen, es hatte — dem gewdhnlichen Verbaltnisse bei- 

der Geschlechter'zu einander entsprechend — dem Jiinglinge 

und nicht dem Madchen die grdssere Seelenstarke zuertheilt 

werden sollen, allein man hat die psychologische Erfahmngs- 

thatsache zu beriicksichtigen, dass Leidenschaften bei dem 

Manne acuter aufzutreten pflegen, als bei der Frau, und dass 

der erstere weit leichter, als die letztere, zum Bruch mit dem 

Leben sich entschliesst. So durfte Boccaccio denn doch wol 
die Rollen ganz richtig vergeben haben. 

Die Zahl der im ,Ninfale‘ auftretenden Personen ist — 

ganz abgesehen von der Nymphenschaar, die nur als Staffage 

figurirt — im Verhaltniss zu der Einfachheit der Handlung 
eine ziemlich bedeutende ‘), aber doch ist keine dieser Personen 

UberflUssig oder auch nur entbehrlich, sondern eine jede von 

ihnen tragt ihren wesentlichen Antheil zur Entwickelung der 

1) Namlich: 1. AiFrico; 2. Mensola; 3. Giraffone; 4. dessen Gattin 
Alimena; 5. Pruneo; 6. die greise Nymphe Sinedechia; 7. Diana. (Atalante, 
der nur in der Griindungsgeschichte auftritt, mag unberiicksichtigt bleiben).— 
Venus tritt nicht handelnd auf, sondern erscheint nur in Traumgesichten 
und bekundet sich durch Vorzeichen, die sie beim Opfer geschehen lasst; 
der Dichter hat sich hierbei von einem sehr richtigen Gefiihle leiten 
lassen: ein personliches Auftreten der Venus und ihr directes Eingreifen 
in die Handlung wiirde sie in einen Conflict mit Diana gebracht haben, 
und dadurch wiirde die Einheitlichkeit der Dichtung zerstort und die 
Durchfiihrung ihrer Grundidee erschwert, ja vielleicht selbst ganz unmog- 

lich gemacht worden sein. 
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Handlung bei, alle werden von dem Dichter sehr geschickt 

verwendet und verwerthet. Die Trager der Hauptrollen sind 

naturlich Affrico und Mensola. Dem ersteren stehen seine 

Aeltern Giraffone und Alimena zur Seite, der letzteren die 

greise Nymphe Sinedechia. Nicht unwichtig ist die Aufgabe, 

welehe diese drei Personen erfiillen. Daraus, dass Affrico des 

alien, evfahrenen Vaters besonnene Mahnungen nicht beacbtet, 

konnen wir ermessen, wie gewaltig die Leidenschaft ist, die 

ihn erfullt, und zugleich gewinnen wir den Eindruck, dass ein 

diisteres Verhangniss ilber demJungling waltet, dass eine Gott- 

heit ihn verderben will, wie sie zuvor schon Anderen seines 

Geschleclites Verderben gebracht hat; als aber dann die Kata- 

strophe erfolgt ist, da wird unser Mitgefilhl gesteigert, indem 

der Jammer der verwaisten Aeltern uns geschildert wird. 

Aehnliche Wirkung bringt die Rolle der Sinedechia hervor: 

die Theilnabme, welehe die greise Nymphe der unglucklichen 

Mensola erweist, erweekt und erhobt auch die unsere, und 

uberdies ermoglicht allein Sinedechia’s Eingreifen in die Hand- 

lung deren weiteren Fortgang und endliche Lbsung. Pruneo, 

der erst in der Grundungsgeschichte handelnd auftritt, ist doch 

darum in der Idylle keineswegs iiberzahlig: sein Dasein setzt 

den Dichter in den Stand, der Erzahlung, die sonst mit Men- 

sola’s Untergang tragisch abschliessen wiirde, einen versohnen- 

den Ausgang zu geben, was fiir eine Idylle gewiss das ange- 
messene Verfahren war. Auch Diana, welehe der Dichter mit 

richtigem Takte nur zweimal und zwar in den wichtigsten 

Momenten der Handlung auftreten lasst, spielt durchaus nicht 

etwa eine mussige Rolle, und sie ist nichts weniger als eine 

dea ex machina. Im Gegentheil, erst durch sie gewinnt die 

Dichtung den tieferen Hintergrund und die ganze Handlung 

die innere Berechtigung: Mensola hat sich der Gottin geweiht 

und die Bewahrung der Jungfraulichkeit ihr angelobt, daher 

silndigt sie schwer, als sie Affrico sich liebend hingibt, daher 

darf sie nicht mit dem Geliebten glucklich werden, sondern 
muss durch ihren Tod fiir die Verschuldung biissen, mit wel- 

cher sie sich belastet hat, und die Strafe, von welcher sie 
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ereilt wird, erscheint um so j^erechtfertigter, als die Betroffene 

ihr durch die Verheimlichung der Schuld entgehen zu konnen 

gewahnt hatte; auch Affrico sundigt, als er sich an der Nym- 

phe vergreift, die, wie er weiss, einer Gottin unterthan ist und 

iiber sich nicht frei verfugen darf, und er muss seine Schuld 

suhnen erst durch schmerzliches Seelenleiden und dann durch 

den Tod von eigener Hand. Die Gotter sind gewaltiger, als die 

Sterblichen, vergebens sucht menschliche Leidenschaft gegen 

sie anzustiirmen und sich aufzulehnen gegen ihre Gebote, und 

nimmer entrinnt, wer also frevelt, der Strafe — dies ist die 

Gi-undidee der Dichtung, eine Idee, welche einer Tragddie 

wurdig ware. Nur so aufgefasst ist das Gedicht iiberhaupt 

verstandlich, denn sonst mUsste es ganz unmotivirt erscheinen, 

dass Mensola und Affrico nicht, wie sonst in Idyllen so 

iiblich, ein gluckliches Paar werden. — Nicht bloss die Ver- 

wendung, sondern auch die Charakteristik der einzelnen Per- 

sonen ist als eine vortreffliche zu bezeichnen. Welch’ herr- 

liche Figur ist dieser Affrico! wie meisterhaft ist in ihr die 

wilde Leidenschaftlichkeit der Jugend dargestellt! und wie 
fehlen doch auch die milderen Ziige in diesein Seelenbilde 

nicht! Affrico ist trotz aller sinnlichen Leidenschaft, die ihn 
erfiillt, kein sinnlich roher Mensch und seine Liebe zur Nymphe 

nicht bloss das Product erregter Sinnlichkeit; es befriedigt 

ihn nicht, die Geliebte uberwaltigt zu haben, er will auch ihr 

Herz gewinnen, er will, dass sie ganz und aus freier Neigung 

die Seine werde, und vbllig fern liegt ihm der Gedanke, sich 

den heiligen Pllichten entziehen zu wollen, zu denen er der 

von ihm Vergewaltigten verbunden ist; als er aber glaubt, 

dass Mensola ihm treulos geworden sei, da ist sein Schmerz 

nicht der Ausfluss einer krankhaften Sentimentalitat, sondern 

eher die Frucht der Reue iiber die an der Geliebten began- 

gene Gewaltthat und des Bewusstseins, durch frevelndes 

Handeln das Leid selbst verschuldet zu haben. So zeigt sich 

Affrico uns als eine im Grunde edle und hochherzige Natur, 

die wohl im Rausche der Leidenschaft zu straflichem Handeln 

sich hinreissen lasst, die es aber nicht ertragt, einen Fehltritt 
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ungesiihnt zu lassen. Nieht minder schon ist Mensola ge- 

zeichnet: Keuschheit gepaart mit echter Weiblichkeit ist der 

Grundzug ihres Wesens, sie wahrt ihre jungfrauliche Ehre, so 

lang sie es vermag; dann, als sie, durch List und Gewalt be- 

zwungen, ihres hochsten Gates beraubt ist, da erst wagt sie 

als Weib zu empfinden und sich voll und ganz dem Geliebten 

in flilchtigem Sinnestaumel hinzugeben, doch sobald sie wieder 

zu sich selbst gekommen, fuhlt sie, dass sie durch das, was 

sie gethan, das Gebot der Sittlichkeit verletzt hat und dass 

das, was sie zuvor erlitten, ihr Handeln nicht zu rechtfertigen 

vermag; nun straft sie sich selbst, indem sie den geliebten 

Jungling flieht, und besitzt den moralischen Muth der Ver- 
suchung zu einer Wiederholung ihrer Schuld zu trotzen; freilich 

lasst sie in dem Bestreben, den Schein ihrer Madchenehre zu 

wahren, sich zur Unwahrhaftigkeit verleiten, aber es entspringt 

doch auch dies Vergehen einer edeln Gesinnung, die Alles, nur 

nicht die Schmach, ertragen kann. — Auch die Charakteristik 

der Nebenfiguren ist jedes Lobes werth. Eine prachtige Ge¬ 

stalt ist namentlich der greise Giraffone, der seinen Sohn so 

innig liebt und so sehnlich ihn der drohenden Gefahr ent- 

reissen mochte, der aber doch auch des Junglings Selbstbe- 

stimmungsrecht zu sehr achtet, als dass er von der vater- 

lichen Autoritat vollen Gebrauch zu machen und statt der in 

die schonendste Form eingekleideten Mahnung ein offenes 

Verbot auszusprechen sich entschliessen konnte. — — 

Es liegt nahe, zu vermuthen, dass Boccaccio im ,Mnfale‘ 
eine volksthumliche fiesolaner Localsage bearbeitet habe, in 

Wirklichkeit indessen scheint dies jedoch nicht geschehen zu 

sein. Denn abgesehen davon, dass sich, soviel wir wissen, 

keinerlei Spur von dem Vorhandensein einer derartigen Local- 

sage nachweisen lasst und dass uberhaupt Toscana’s Boden 

sehr arm an Localsagen ist — eine Thatsache, welche sich 
leicht erklart, wenn man bedenkt, dass in Toscana erst in den 

letzten Jahrhundterten des Mittelalters ein regeres politisches 
Leben und eine bedeutendere Culturentwickelung sich entfal- 

tete —, so ist das vollstandige Schweigen derjenigen Autoren, 
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welehe, wie Giovanni Villani, der Verfasser der ,Chronica 

de origine civitatis‘ und andere, uns die mythischen Griin- 

dungsgeschichten von Fiesole und Florenz ausfuhiiich berichtet 
haben, sehr benierkenswerth: keiner von ihnen weiss etwas 

von Affrico noch von Mensola noch auch von Pruneo’s Antheil 

an Fiesole’s Grundung. Dies lasst sich wol nur daraus er- 

klaren, dass eben die betreifende Fabel als Sage gar nicht 

vorhanden war. Und somit miissen wir, scheint es, annehmen, 

dass die Erzahlung des ,Ninfale‘ eine freie Schopfung der 

Phantasie Boccaccio’s ist. Anregung zu seiner Dichtung mochte 

Boccaccio durch Ovid’s Metamorpliosen erhalten haben, in 

denen er ja so manche Verwandlungen mythischer Personlich- 

keiten in Fliisse, selbst auch mit ahnlicher Motivirung, wie 

die im ,Ninfale‘ gegebene es ist, lesen konnte. Jedenfalls 

aber war es, wenn der Dichter die Fabel frei erfunden hat, 

ein sehr glttcklicher und fruchtbarer Gedanke von ihm, die 

Dichtung in Bezug zu seiner heiniathlichen Landschaft zu 

setzen und sie in das Gewand der Localsage zu kleiden: er 

verlieh ihr dadureh die poetische Wahrscheinlichkeit und zu- 
gleich gewann er fur sie eine Scenerie, wie sie ihm die Phan¬ 
tasie nicht schoner zu schaffen vermocht haben wtirde. 

In der Grundungsgeschichte Fiesole’s folgt Boccaccio in 
den Hauptzugen der bekannten Ueberlieferung, ohne dass sich 

eine Abhangigkeit von einer bestimmten Quelle nachweisen 

liesse. Alles aber, was er von Pruneo’s und dessen Geschlech- 

tes Schicksalen erzahlt, ist, wie bereits benierkt, veimuthlich 

seine eigene Erfindung. Auffallig muss es scheinen, dass die 

Beziige, in denen nach gewbhnlicher Tradition die Urgeschichte 

Fiesole’s (sowie diejenige von Florenz) zur Troja-Sage steht, 

im ,Ninfale‘ vollig ignorirt werden, und fast mochte man des- 

halb, und auch aus anderen Grtinden, glauben, dass der hier 

in Frage kommende letzte Theil der Dichtung nur eine un- 

ausgefuhrt gebliebene Skizze ist, eine Skizze, die vielleicht 

urspriinglich bestirnmt war, ein selbstandiges Ganze zu 

werden. 

Unsere Betrachtung derjenigen Dichtungen Boccaccio’s, 
Korting, Boccaccio. 41 
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welche dem Decamerone vorausgegangen sind, ist hiermit ab- 

geschlossen. Nicht uber alle diese Werke haben wir gunstig 

urtheilen kbnnen, sondern wir haben vielfacb auf wesentliche 

Mangel und Schwachen hinweisen zu milssen geglaubt. Nur 

wenigen Dichtern ist es vergbnnt gewesen, schon in ihren 

Erstlingsschbpfungen durchweg Vollkommenes und Bedeuten- 

des hervorzubringen* Boccaccio hat zu diesen Gottbegnade- 

ten nicht gehort. Er hat vielmehr miihevoll kampfen und 

ringen mussen mit den Verhaltnissen seiner Zeit und mit sich 

selbst, bevor er vollkommene Dichterwerke zu schaffen und den 

Lorbeerkranz, der die Unsterblichkeit verleiht, sich urn das 

Haupt zu flechten vermocht hat. Kampfen musste er mit den 

Verhaltnissen seiner Zeit, um die gewaltigen Hindernisse zu 

besiegen, welche chaotische Culturzustande dem poetischen 

Schaifen entgegenstellen. Denn man bedenke, dass damals 

zwei Culturformen, die sinkende des Mittelalters und die auf- 

steigende der Renaissance, mit einander stritten, und dass es 

also nun Aufgabe des Dichters, in Sonderheit des erzahlenden 

Dichters, war, in seinem Schaffen die disparaten Culturelemente 

zu einer hoheren Einheit zusammenzufassen oder, wo dies nicht 

mdglich, ihren Zwiespalt wenigstens ausserlich zu verhiillen. 

Kampfen musste Boccaccio uberdies mit sich selbst, um den 

Gefahren auszuweichen, mit denen eine allzu grosse Ueppigkeit 

und Ungebundenheit der Phantasie den Dichter bedroht, er 

hatte das schwere Werk zu vollbringen, die Ueberkraft seines 

Genius zu bandigen und die Kunst der Selbstbeschrankung, 

des Maasshaltens sich anzueignen. Und noch ein anderer 

Kampf war ihm auferlegt: er musste kampfen gegen jene 

sinnlose Theorie von dem Wesen und den Aufgaben der Dicht- 

kunst, durch welche die Allegorie als die einzig berechtigte 

Form hingestellt, das freie und der natiirlichen Schonheit 

nachstrebende poetische Schaffen verpont ward. Dieser letzte 

Kampf war der schwierigste fiir ihn, denn er war von der 

Ueberzeugung durchdrungen, dass diese Theorie die wahre sei, 

und er musste also sich gleichsam selbst verleugnen, gegen 

seine vermeintlich bessere Einsicht handeln, wenn er natur- 
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lich dichten wollte. Wie hatte er also, mit solchen Hinder- 

nissen ringend, Missgriffe, Irrthtimer, Fehler vermeiden kon- 

nen? Es ware dies wahrscheinlich tiber das Maass mensch- 

licher Kraft und menschlichen Vermdgens ' hinausgegangen. 

Nicht zur Unehre also kann es ihm gereichen, dass er in ein- 

zelnen seiner Werke — so im ,Filocopo‘, im ,Ameto‘, in der 

,Amorosa Visione‘, im ,Filostrato‘ - Irrpfade betreten hat, 

die ihn weit abfiihren inussten von den Endzielen der wahren 

Kunst; hbchster Ruhm aber gebuhrt ihm dafttr, dass er, 

freilich wol mehr von einem nattirlich richtigen Gefuhle, als 

von klarer Erkenntniss geleitet, wenigstens in einigen Dich- 

tungen — so im Fiammetta-Romane, im ,Ninfale‘, im ,Deca- 

merone‘ und zum Theil auch in der ,Teseide‘ — die Bahnen 

aufgefunden hat, welche zu den wahren Idealen dichterischen 

Schaffens hinleiteten. Indessen auch diejenigen seiner Werke, 

denen ein nur bedingter asthetischer Werth zuerkannt wer- 

den kann, entbehren nicht jedes Verdienstes, denn auch sie 

haben wesentlich zur Begrundung der Renaissancebildung 
beigetragen und haben die Entwickelung der modernen Lit- 

teratur machtig gefordert. Urn deswillen sind sie des litterar- 
historischen Studiums werth, und wer sich einem solchen 
unterzieht, wird in ihnen die SchlUssel zur Losung manches 

Rathsels finden, welches die Litteraturgeschichte der Renais¬ 

sance dem Forscher darbietet. Kaum aber braucht noch ge- 

sagt zu werden, dass fUr die Erkenntniss der ganzen Person- 

lichkeit und des ganzen Wirkens Boccaccio’s die Kenntniss 
gerade derjenigen seiner Werke, in denen er geirrt und ge- 

fehlt hat, nicht nur tiberaus wichtig, sondern selbst unerlass- 

lich ist. Und dadurch diirfte die Ausftihrlichkeit der Betraeh- 

tung, welche wir ihnen haben zu Theil werden lassen, gerecht- 
fertigt erscheinen. 

41* 
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Der Decamerone. Der Urbano. 

Ais ein arges Missverhaltniss mag es erscheinen, wenn 

wir der Besprechung des Decamerone kaum so viele Zeilen wid- 

men werden, als wir fiir die Analyse und die Wiirdigung jedes 

einzelnen der Jugendwerke Seiten in Anspruch genommen 

haben. Und in der That, es ist dies ein arges Missverhaltniss, 

welches, wenn iiberhaupt, nur durch ganz besondere Grunde 

gerechtfertigt oder doch entschuldigt werden kann. Derartige 

Grunde aber, meinen wir, liegen hier allerdings vor. Erstlich 

darf der Inhalt des Decamerone als allgemein bekannt voraus- 
gesetzt werden, und wir sind demnach der Pflicht, eine Skizze 

desselben zu entwerfen, uberhoben. Sodann wiirde in einer 

eingehenderen Besprechung dieses Hauptwerkes Boccaccio’s zu 

einem grossen, ja selbst zum grossten Theile riur das wieder- 

holt werden konnen und auch wiederholt werden miissen, was 

bereits Andere in trefflichster Weise gesagt haben — 
ist doch bereits ilber den Decamerone eine umfangreiche Lit- 

teratur vorhanden, welche freilich viele ganz oder nahezu 

werthlose, aber auch viele hdchst werthvolle Bestandtheile in 

sich schliesst. Wir wurden nun allerdings niclit vbllig daran 

verzweifeln, der Betrachtung noch einige neue und vielleicht 

nicht uninteressante Seiten abgewinnen zu konnen, indessen — 

und dies ist der dritte Grund, welcher zu unserem Vei-fahren 
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uns bestiinmt — wir beabsichtigen, in dem nachsten Bande 

dieses Werkes einen Ueberblick liber die Entwickelung der 

italienischen Novellistik im Trecento iiberhaupt zu geben, und 

da bei dieser Gelegenheit unbedingt auch der Decamerone in 

den Kreis unserer Besprechung einzubeziehen sein wird, so 

erscheint es uns angemessen, bis dahin aufzusparen, was wir 

liber den Gegenstand etwa Neues sagen zu k5nnen glauben. 

Endlich dtirfte es auch gerechtfertigt sein, wenn wir den 

ausseren Umstand beriicksichtigen, dass dieser der Darstellung 

des Lebens und Wirkens Boccaccio’s gewidmete Band bereits 

umfangreich genug geworden ist, um den Wunsch nahe zu 

legen, ihn mit thunlichster Beschleunigung seinem Abschlusse 
entgegenzufuhren. 

Von diesen Erwilgungen geleitet begnUgen wir uns im 

Folgenden mit einigen aphoristischen Bemerkungen. 

Der Titel ,Decamerone‘ des damit benannten Werkes be- 

zieht sich auf die aussere Form desselben: er soil einen No- 

vellencyclus bezeichnen, von dessen einzelnen Novellen fingirt 

wird, dass sie an zehn auf einander folgenden Tagen erzahlt 

worden seien. Bei dem ganzlichen Mangel an authentischen 

Handschriften kann nicht bewiesen werden, dass Boccaccio 

selbst seinem Werke diesen Titel gegeben habe. Andrerseits 

Dies ist nicht ganz genau. Die Handlung der Rahmenerzahlung 
nmfasst vierzehn Tage: von einem Mittwoch bis zum iibernachsten Mitt- 
woch. An dem Freitag und an dem Sonnabende der beiden in Frage 
kommenden Wocben wird das Erzahlen ausgesetzt: am Freitage, weil es 
der Tag der Passion des Heilandes ist; am Sonnabende, weil an diesem 
Tage „usanza e delle donne di lavarsi la testa“, sowie aus Riicksicht auf 
die religiose Vorbereitung fiir den folgenden Sonntag. Wunderlich genug 
ist es dabei, dass der Sonntag selbst gar nicht religios gefeiert wird (vgl. 
Schluss der 2. und der 7. Giornata). 

2) Die beste Handschrift ist diejenige, deren Abfassung im Jahre 1384 
Francesco di Amaretto de’ Manelli (angeblich ein Pathenkind Boccaccio’s) 
beendete; sie soli auf einer Originalhandschrift Boccaccio’s beruhen, indes- 
sen ist dies sehr zu bezweifeln. Vgl. die Annotazioni der Deputati (Ausg. 
von Le Monnier. Firenze, 1857), p. 11 f., U. Foscolo, Discorso storico 
sul Dec. (Ausg. im ,Parnasso italiano‘, Lipsia, 1833), p. XI, Witte, a. a. 0., 
t. I, p. LXXXIX, Landau, a. a. 0., p. 143 Anm. 
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aber liegt auch kein triftiger Grand vor, dies zu bezweifeln. 

In der Einleitung zu der vierten Giornata sagt Boccaccio aller- 

dings, er babe das Buch „senza titolo“ geschrieben, allein dem 

ganzen Zusammenhange nach, in welchem diese Worte stehen, 

kbnnen sie nicht bedeuten „ohne Titel“, sondern wollen viel- 

mehr nur besagen, dass das Buch ein solches sei, welches 

keinen Anspruch auf hoheren Werth, auf einen Rang in der 

Litteratur, auf einen Ruhmestitel erhebe, indem sein Verfasser 

sich nicht nur der florentiner Vulgarsprache und der Prosa- 

rede, sondern auch eines moglichst bescheidenen und niederen 

Styles bedient und dadurch also von vornherein auf alle hohere 

Pratentionen verzichtet habe^). Auch ware es ja ein mehr 

als seltsames Veifahren gewesen, wenn Boccaccio seine No- 

vellensammlung ohne Titel gelassen hatte. Auf Petrarca’s 

Episteln „sine titulo“ kann man sich nicht als auf eine Ana- 

„(novelette) le quali non solamente in fiorentin volgare ed in prosa 
scritte per me sono e senza titolo, ma ancora in istilo umilissimo e 
rimesso quanto il piii si possono". Die Worte senza titolo sind auf das 
Verschiedenartigste interpretirt worden: Salviati z. B. legte ihnen den Sinn 
bei „oline Aufschrift, d. h. ohne Dedication" (wobei iibersehen ist, dass 
das Buch im proemio ja ausdriicklich den „vaghe donne" zugeeignet wird); 
die Deputati und Fiacchi haben gemeint, senza titolo bedeute „ohne 
Angabe des Verfassernamens" (aber wenn Boccaccio den Dec. anonym ver- 
offentlicht hMte, wiirde er es da fiir nothig befunden haben, die gegen das 
Buch gerichteten Angrifife so energisch zuriickzuweisen, wie er im Proem, 
der 4. Giorn. gethan? Und wiirde er im Briefe an Maghinardo de’ Cavalc. 
nicht erwahnt haben, dass er sich nicht offen zur Verfasserschaft des Dec. 
bekannt habe?), nach Dionisi soli senza titolo bedeuten „vermischten 
Inhaltes" (aber dies passt gar nicht recht in den Zusammenhang); Witte 
vermuthete einmal senza titolo konne soviel bedeuten, wie „Liebesge- 
schichten", weil Ovid’s „Amorum libri" in mittelalterlichen Handschriften 
ofters die Bezeichnung „sine titulo" tragen, worauf iibrigens auch Boccac¬ 
cio hinweist D. C. I. 329. (Diese, iibrigens von Witte selbst aufgegebene, 
Vermuthung ist ganz geistreich, aber Boccaccio diirfte doch zu viel Latein 
verstanden haben, als dass er „libri sine titulo" fur synonym mit „amorum 
libri" gehalten hMte.) Vgl. hieriiber Witte, a. a. 0. I., LXIX. f.; Landau, 
a. a. 0. p. 145 f., entscheidet sich, ohne neue Griinde beizubringen, fiir 
Salviati’s Ansicht. Unsere oben gegebene Deutung der Worte stiitzt sich 
darauf, dass im Spat- und Mittellatein „titulus“ sehr gewohnlich die Be- 
deutung ,Rang, Buf, Ruhm‘ und dgl. besitzt. 
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logie berufen, denn dieser Xitel bezeichnet nicht etwa eine 

titellose, sondern eine der Angabe der Adressaten entbehrende 

Briefsammlung. Wie dem aber auch immer sein mag, jeden- 

falls hat Boccaccio von Anfang an seinem Werke die Form 

einer Dekade zu geben beabsichtigt, denn in dem schon mehr- 

fach citirten Proemio zur 4. Giornata sagt er ausdriicklich, 

dass er noch nicht den dritten Theil seiner milhevollen Arbeit 

beendet habe („non essendo io ancora al terzo della mia 

fa tic a venuto“). Und dadurch wird es wol sehr wahrschein- 

lich gemacht, dass er, der gem mit griechischen Oder vielmehr 

mit griechisch sein sollenden Titeln prunkte (man denke an 

Filocopo, Filostrato, Teseide!), die Zehntheiligkeit seines No- 

vellencyclus durch einen griechischen Xitel hat andeuten wollen. 

Uebrigens ist das Wort ,Decamerone‘ (von dexa = zehn und 

t)jLi6Qa — Xag) nicht bloss ein hybrides Wort, indem dem 

griechischen Stamm ein italienisches Suffix angefilgt worden 

ist (-one, was nicht etwa mit der griechischen Neutralendung 

-on identificirt werden darf), sondern es ist auch ein falsch 

gebildetes Wort. Die den griechischen Lautgesetzen entspre- 
chende Bildung wurde ,Dechemeron (SexrjineQovy sein, ein 

Wort, welches in der Bedeutung „ein zehntagiger Zeit- 

raum“ auch wirklich vorkommt. Vermuthlich ist ,Decame- 

rone‘ nach der Analogie von ,Hexaemeron‘ — so betitelt 

sich ein bekanntes Werk des heiligen Ambrosius, welches die 

Geschichte der sechs Schopfungstage behandelt — geformt, 

und der Verstoss gegen eine elemeutare griechische Lautregel 

darf uns gewiss nicht befremden, wenn wir bedenken, wie 

dUrftig Boccaccio’s griechische Sprachkenntnisse waren. 

Der seltsame Nebentitel, den der Decamerone fiihrt, „(cog- 

nominato) Principe Galeotto“ ist sicheiiich nicht von dem Ver- 

fasser hinzugefugt worden, wie bereits durch das ,jCOgnominato“ 

angedeutet wird, und wie uberdies der Umstand, wenn nicht 

beweist, so doch wahrscheinlich macht, dass Boccaccio keinem 

seiner Werke einen Doppeltitel gegeben hat, obwol er oft dazu 

Gelegenheit gehabt haben wiirde. Eine wirklich befriedigende 

Erklarung der Benennung ,Principe Galeotto‘ ist bis jetzt 
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nicht gegebeii worden. Gemeinhin nimmt man an, dass dureh 

dieselbe der Decamerone als ein Buch von der Art babe be- 

zeichnet werden sollen, wie jener Roman von Galeotto es war, 

durch dessen Lecture Paolo und. Francesco von Rimini zur 

Liebeslust angeregt worden sein sollen (vgl. Dante, Inf. V, 137). 

Es ist dies aber eine ziemlich an den Haaren herbeigezogene, 

hdchst unwahrscheinliche Erklarung. Wenn es uns gestattet 

ist, eine Vermuthung auszusprechen, so mochten wir ,Galeotto^ 

mit dem Substantive ,galeotto = Galeerensklave, Bdsewicht, 

Schelm, Taugenichts‘ identificiren und ,Principe Galeotto‘ etwa 

ubersetzen mit ,Erzschelm‘, ein Titel, welcher fiir ein Buch, 

in dem so viele Schelmenstreiche erzahlt werden, nicht eben 

unpassend sein wiirde. Freilich aber verhehlen wir uns nicht, 

dass diesem Deutungsversuche, den wir auch nur mit allem Vor- 

behalte geben, sprachliche Bedenken entgegenstehen: das Sub- 

stantiv ,galeotto‘ findet sich unseres Wissens noch nicht in der 

Sprache des Trecento, und auch der von uns angenommene 

Gebrauch des Wortes ,principe‘ diirfte in der alteren Sprache 

nicht zu belegen sein. 

Die hundert Novellen des Decamerone w^erden durch eine 

Rahmenerzahlung mit einander verbunden, deren Inhalt zu 

bekannt ist, als dass er hier auch nur angedeutet zu werden 

brauchte. Die Idee, einen Cyclus von Einzelerzahlungen durch 

eine Rahmenerzahlung zu einer ausseren Einheit zusammen- 

zufassen, ist keineswegs etwa von Boccaccio zuerst zur Aus- 

fiihrung gebracht worden. Wir finden vielmehr derartige 

Monstre-Novellensammlungen bereits im orientalischen Alter- 

thume, namentlich innerhalb der Sanskritlitteratur (man denke 

z. B. an Werke wie Hitopad^sa, Pantschatantra, VetMapant- 

schavinsati u. a.!). Auch in der mittelalterlichen Litteratur 

sind solche cyclische Compositionen nicht selten. In ihrer 

reinen und ausgebildeten Form erscheinen sie dort allerdings 

nur da, wo, wie z. B. in dem viel beliebten Marchen von den 

sieben weisen Meistern (Dolopathos), Bearbeitungen orientali- 

scher Originale unternommen worden sind. Aber viele Aben- 

teuerromane, namentlich des bretonischen Sagenkreises, zeigen 
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in ihrer Anlage ein mindestens sehr verwandtes Princip: eine 

grosse Anzahl ziemlich selbstandiger Episoden wird durch die 

Haupcerzahlung nui* sehr lose und locker zu einem Ganzen ver- 

knilpft. Ueberhaupt ist ja dem Schriftenthume des Mittelalters 

aiif dem gelehrten Gebiete die Neigung eigenthiimlich, eine 

Masse heterogener Stoffe cyclisch und encyklopadisch nach 

einem bestimmten Schema zu einer ausseren Gesammtheit zu 

verbinden (man denke an Werke wie des Vincentius Bel- 

lovacensis und seines Fortsetzers Speculum quadruplex oder 

an Brunetto Latino’s Tr^sor!). Ja, das Vorhandensein einer 

solchen Neigung lasst sich auch schon im spateren Alterthume 

in der belletristischen wie in der wissenschaftlichen Littera- 

tur beobachten, denn Werke wie Apulej’s Metamorphosen, 

Gellius’ Noctes Atticae, Macrobius’ Saturnalia, Martianus Ca- 

pella^s Nuptiae Philologiae et Mercurii, Fulgentius’ Mytholo- 

giae, Athenaeus’ Deiphosophistai u. a. zeigen mehr oder weniger 

das Bestreben, die verschiedenartigsten Dinge an einem gemein- 

samen, durch das ganze Buch sich hindurchziehenden Faden 
aufzureihen. Und selbst im friiheren classischen Alterthume 

fehlt es nicht an Analogien hierzu. Man denke z. B. an Ovid’s 

Metamorphosen, in denen eine ganze Menge von Einzelfabeln 
in aussere Verbindung mit einander gesetzt worden ist. Man 

denke an die Zusammenfassung dreier, zwar in einem inneren 
Contacte zu einander stehenden, aber doch auch wieder drei 

relativ selbstandige Einheiten bildenden Mythen in den Trilo- 

gien der Tragbdie. Man denke endlich an den Riesenbau des 

Cyclus, der die Gesammtheit der auf den trojanischen Krieg 
bezuglichen oder doch bezogenen Sagen zu einer Einheit 
verband. 

Nicht also der Ruhm, wenn es ein Ruhm ist, gebuhrt 

Boccaccio, die cyclische Form der Darstellung zuerst aufgefun- 

den und angewandt zu haben, aber wohl ist ihm das Lob zu- 

zuerkennen, dass er diese Form mit grosser Gewandtheit 

gehandhabt hat. Nicht leicht ist namlich die Anwendung der 

Cyclusform, denn wer ihrer sich bedient, dem droht fortwah- 

rend die Gefahr, dass die Form ihm zu einer leeren Form, zu 
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einer uberflUssigen Schaale der Darstellung werde Oder aueh dass 

^ie, anstatt die einzelnen Sondertheile zu binden, dieselben trenne 

und dadurch die innere Zusammenhangslosigkeit der ganzen 

Composition grell und stbrend aufdecke^). Boccaccio’s Kunst 

hat es vermocht, das schwere Problem zu losen: die Rahmen- 

erzahlung des Decamerone ist ein Rahmen, welcher zu den 

zehn Bildern, die er umschliesst, in festem Zusammenhange 

und in wirkungsvoller Harmonie steht und welcher die Einzel- 

theile des Werkes wirklich einheitlich verbindet. Darf man 

die Novellen des Decamerone mit Blumen vergleichen, so ist die 

Rahmenerzahlung das Band, mittelst dessen die kunstge- 

iibte Hand des Gartners aus den zerstreuten Blumen einen 

lieblichen, farbenschimmernden und duftenden Kranz gewun- 

den hat. 
Anmuth ist die hervorragendste Eigenschaft der Rahmen¬ 

erzahlung. Diirftig ist die Handlung derselben, aber unendlich 

ist die Pracht, mit welcher der Dichter die Schilderung um- 

kleidet hat. Da werden liebliche Landschaftsbilder vor unseren 

Augen entrollt: wir schauen, als waren wir gegenwartig, 

bliihende Garten, griinende Wiesen, schattige Haine und silber- 

klar sprudelnde Quellen; inmitten dieser zauberischen Eand- 

schaft aber erblicken wir holdselige Frauen und lebensfrohe, 

jugendfrische Manner, die, traulich vereint, bald am Reigen- 

tanze sich ergdtzen, bald an Lautenspiel und Gesang sich er- 

freuen, bald auch an heiteren Mahlen sich laben, bald endlich, 
malerisch im hohen Grase gelagert Oder im Schatten dicht- 

belaubter Baume ruhend, mit frohlichem Geplauder die leicht- 

beschwingten Stunden vertandeln. Ein Feeenland ist es, in 

welches wir eingefuhrt werden, und es umweht uns die Luft, 

in welcher den seligen Gottern des Olymp das „zephyrleichte“ 

Leben dahinfliesst: alles Leid und AVeh des Erdendaseins ist 

0 Es sei uns gestattet, dies durch den Hinweis auf ein allbekanntes 
Jugendbuch zu verdeutlicben. Wir meinen Campe’s Bearbeitung des 
Robinson. Die meisten jugendlichen Leser werden die in dieselbe einge- 
flochtene Rahmenerzahlung (die lehrhaften Gesprache des Vaters mit den 
Kindern) bochst langweilig und storend finden und gern iibersclilagen. 
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hier geschwunden, keine Sorge bedriickt hier die Brust, keine 

Trauer erfiillt das Auge mit Thranen, keine Arbeit erheischt 

hier der Krafte muhevolle Anstrengung; immer erneut sich 

hier mit gleiehem Reize des Lebens froher Genuss, an das 

schone Heute schliesst das schonere Morgen sich an, und ein 

jeder Tag, eine jede Stunde bietet eine Fttlle der Lust und 
Freude dar. 

Aber freilich unheimlich ist die Pforte, durch welche wir 

eintreten in dieses Feeenland, und die furchtbare Gestalt der 

Pest ist es, die uns dahin geleitet. Denn der Dichter fingirt, 

dass, als im Jahre 1348 die Seuche in Florenz wUthete, unge- 

zahlte Opfer dahinraffte und alle Bande des sittlichen und 

staatlichen Lebens loste, eine Gesellschaft von sieben jungen 

Madchen und drei Junglingen aus der mit alien Schrecknissen 
erfiillten Stadt hinausgefltichtet sei auf einen Landsitz, urn 

dort mit dem ganzen Leichtmuth der Jugend das ungeheuere 

Elend der Zeit zu vergessen und sich, der allgemeinen Trtib- 

sal zum Trotz, ein Dasein erkunstelter Freude zu schaifen. 

Auf einer blumengeschmtickten Insel lebt die Gesellschaft des 

Decamerone, ringsumher braust ein wild erregtes Meer, dessen 
schaumende Wellen jede Kiiste mit Verwiistung, jedes Fahr- 

zeug mit Vernichtung bedrohen; auch die Bewohner der Insel 

haben dieses Meer befahren, sie kennen seine ganze Furchtbar- 

keit, sie wissen, wie in jeder Stunde viele Menschenleben seiner 

Wuth zum Opfer fallen, sie wissen nicht minder, dass in jedem 

Augenblicke auch ihr Eiland von den Wogen tiberfluthet wer- 
den und auch ihr Leben retfungslos dem Untergange anheimfallen 

kann — und doch vermogen sie es, des Lebens sich zu freuen 

und der Sinnenlust sich hinzugeben, als waren in der allgemeinen 

Sterblichkeit sie allein unsterblich, als waren sie durch eine 

eherne Ringmauer geschiitzt vor dem aller Orten wiithenden 

Sturme# des Unheils. Welcher grelle Contrast! In Florenz 

ringen Hunderte von Menschen in qualvollem Todeskampfe, 

da klagen Tausende an noch offenen Grabern, da wandeln 

auch die, deren Haus der Wurgengel bis jetzt noch verschont 

hat, mit verdiistertem Antlitz umher, denn allenthalben er- 
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blicken sie grausiges Elend und mit banger Erwartung sehen 

sie jedem kommenden Tage, jeder neu beginnenden Stunde 

entgegen — wenige Miglien aber von der Stadt in den Salen 

und in dem Parke eines mit jedem Luxusschmucke ausgestat- 

teten Landhauses, da ergdtzt sich zur selben Zeit eine Gesell- 

sehaft an Tanz und Lautenspiel, am Gesange munterer Lieder 

und an dem Erzahlen lustiger Novellen, an Liebesscherz und 

jeglichem andern Zeitvertreib! Was fiir Menscben mussen das 

sein, die dessen fahig sind! Und dock sind diese Herzlose- 

sten aller Egoisten, diese Gefuhllosesten aller Genussmenschen 

Personen, die sich der feinsten Bildung riihmen und auf der 

Hdhe des Erdenlebens zu stehen wahnen! Wir glauben nun 

zwar nicht, dass die Bahmenerzahlung des Decamerone auf 

buchstablicher Wahrheit beruhe, aber schon die Thatsache, 

dass der Dichter einer derartigen Fiction sich bedient hat und 

dass dieselbe, wie es scheint, von den Lesern des Buches all- 

gemein als etwas Mogliches und an sich nicht Anstossiges auf- 

gefasst worden ist, lasst uns mit erschreckender Klarheit die 

tiefe Gesunkenheit des sittlichen Bewusstseins der damaligen 

Zeit erkennen und zeigt uns die Menschen der Renaissance, 

die man so oft als Idealgestalten betrachtet und die in mehr 

als einer Beziehung auch in der That ideal angelegte Naturen 

waren, in der unvortheilhaftesten Beleuchtung. 
Wahrlich die Fiction, von welcher die Rahmenerzahlung 

ausgeht, ist nicht nur unschon, sondern auch unsittlich und 

sie gereicht weder dem Dichter noch dem Publicum, fur wel¬ 

ches er schrieb, zum Ruhme; nur dadurch, dass man sich 

bemiiht, sie zu vergessen oder doch von ihrer Unsittlichkeit 

zu abstrahiren, kann man zu dem Genusse des Schonen gelangen, 

welches, wie wir sahen, die Erzahlung sonst in reicher Fulle 

darbietet. 
Es muss aber auch noch auf eine andere Schwache der 

Rahmenerzahlung hingewiesen werden. Die in derselben auf- 

tretenden Personen sind nicht geniigend individualisirt und 

characterisirt, sie heben sich nicht recht von einander ab, sie 
erscheinen fast wie zehn Reproductionen einer und derselben 
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Person, denn selbst die durch das Geschlecht bedingten Unter- 

schiede des Characters sind nicht scharf genug hervorgehoben. 

Alle die sieben jungen Madchen sind wunderbar schon, geistvoll 

und heiteren Sinnes, die Jtinglinge aber sind es nicht minder, 

und so haben wir eben zehn Exemplare einer und derselben 

Gattung vor uns, nicht aber zehn verschiedene Individuen, 

durch deren verschiedenartige Charactere die Darstellung in 

angenehmer Weise variirt und belebt werden konnte. Ab- 

geschliffene Gesellschaftsmenschen, alle einander so ziemlich 

gleichartig und gleichwerthig und alle den Stempel der gleichen 

geistigen Entwickelung an sich tragend, treten in der Kahmen- 

erzahlung uns entgegen, wir befinden uns unter ihnen wie in 

einem eleganten Salon, in welchem ein Jeder angstlich bemtiht 

ist, den Anderen durch Nichts aufzufallen, und sorgsam Alles 

verbirgt, was er etwa an Naturlichkeit und Originalitat noch 

besitzt, um nur ja nicht etwa fur einen Plebejer gehalten zu 

werden. In einem solchen Salon wird es dem Fremden, der 

nur gelegentlich dort verkehrt, auf die Dauer herzlich lang- 

weilig zu Muthe, denn nichts ermiidet mehr, als der Umgang mit 

Menschen, welche der Individualitat entbehren und nur elegant 

polirte und gut aufgezogene Gesprachsmaschiiien sind. Wie ganz 

anders unterhaltend ist die bei weitem nicht so noble, sondern 

vielmehr recht sehr gemischte und bunt zusammengewUrfelte 

Gesellschaft in der Rahmenerzahlung der Chaucer’schen Can¬ 

terbury Tales! Da ist Naturlichkeit, da ist Individualitat zu 

finden 1 Da hat der Dichter hineingegriffen in das bunte Leben 

und fuhrt Gestalten vor, die durch ihre Naturwahrheit ent- 
zucken und deren jede von der andern grundverschieden ist. 

Dieser gesunde Realismus des brittischen Dichters in der Cha- 

racteristik der auftretenden Personen macht dann auch die 

ganze Erzahlung innerlich wahrscheinlicher, lebendiger und be- 

wegter und verknupft iiberdies die Einzelnovellen noch inniger 

und organischer mit dem Rahmen, als dies im Deeamerone der 

Fall ist. — 
Vielbewundert wird, und zwar mit hbchstem Rechte, die 

ergreifende Schilderung der Schrecknisse der in Florenz wiithen- 
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den Pest, welche man in der Einleitung der Rahmenerzahlung 

liest. Es ist diese Schilderung urn so bewundeniswerther, als 

sie nicht auf Grund eigener Beobachtung entworfen worden ist, 

denn in dem Unheilsjahre 1348 befand sich Boccaccio, wie er 

selbst berichtet (D. C. II, 19), nicht in Florenz. Nun mag 

man freilich mit allem Rechte sagen, dass er auch in Neapel 

und anderwarts hinreichende Gelegenheit besass, die Wirkungen 

der entsetzlichen Seuche kennen zu lernen — denn allenthalben 

wtithete ja dieselbe —, indessen muss doch auch bemerkt 

werden, dass die Pestschilderung im Decamerone keine solche 

ist, welche, weil ganz in allgemeinen Zugen sich bewegend, 

auf jeden beliebigen Schauplatz passen wurde, sondern 

dass sie eine ganz bestimmte und hbchst wirksame floren- 

tiner Localfarbe an sich tr^gt. Der Dichter hat es also ver- 

standen, das zerstreute Material, welches ihm die Berichte 

Anderer gegeben, in geschicktester Weise zu einem einheit- 

lichen Ganzen zu verarbeiten und auf Grund fremder Angaben 

ein Culturbild zu zeichnen, welches den vollen Eindruck histo- 

rischer Treue macht. Man hat oft Boccaccio’s Pestschilderung 

mit derjenigen des Thucydides (II, 47—54) verglichen. Der 

Vergleich kann nur zu Gunsten des Italieners ausfallen, denn 
seine Schilderung ist weit anschaulicher und dramatisch be- 

lebter, auch mit grbsserer innerer Antheilnahme geschrieben, 

als diejenige des griechischen Historikers, obwol der letztere 
den grossen Vortheil der persbnlichen Erfahrung fur sich 

hatte^). Daran iibrigens, dass Boccaccio dem Thucydides 
nachgeahmt habe, wie zuweilen behauptet worden, ist nicht 

zu denken, denn er hat diesen griechischen Autor gar nicht 

gekannt. Ebenso wenig auch hat er dem Lucrez (VI, 1136 bis 

1226) nachgeahmt (cf. Hortis, Studi p. 392 f.), wenn er auch 

vielleicht durch die von diesem gegebene Schilderung sich zu 

der seinigen hat anregen lassen. Nach Boccaccio haben, wie bei- 

laufig bemerkt werden mag, nicht ganz selten Dichter sich in 

Thucyd. II, 48: rccvra avTog T€ voa^Oag xal ainog i^wv 

aXXovg Tiaa^oVTag. 
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ahnlichen Schilderungen grausiger Krankheitsepidemien versucht, 

am erfolgreichsten Manzoni (in den ,Promessi Sposi‘), Eugene Sue 

(im ,Juif ErranP) und Bulwer (in ,Cola di Rienzi, the last of 

the Roman tnbunes‘). Ein merkwlirdiges Seitenstiick zu Boc¬ 

caccio’s Pestschilderung, um so merkwttrdiger, als ihr Ver- 

fasser wahrscheinlich den Decamerone gar nicht gekannt hat 

— wahrend bei den.vorher genannten Dichtern dies als selbst- 

verstandlich angenommen werden darf —, ist diejenige, welche 

Daniel Defoe, der bekannte Robinsonerzahler, in seinem ,Jour¬ 

nal of the Great Plague in London‘ entworfen hat: sie ist 

so naturwahr und anscheinend so historisch treu, dass lange 

Zeit das Buch als eine Quellenschrift betrachtet und erst neuer- 

dings als ein mehrere Jahrzehende nach den erzahlten Ereig- 

nissen entstandenes Phantasieproduct erkannt worden ist.- 

Interessant ist es zu beobachten, wie Boccaccio immer eine 
Vorliebe fiir die Rahmenerzahlung, fiir die cyclische Compo¬ 

sition besessen und dieselbe in mehreren seiner Werke, selbst 

zum Theil auch in den gelehrten, bethatigt hat. Die Episode 

der ,Quistioni‘ im ,Filocopo‘ ist, wie wir friiher dargestellt 

haben (S. 137 if.), ein Decamerone im Kleinen, und iibrigens 

auch der ganze Filocopo-Roman setzt sich aus einer Reihe von 

Episoden zusammen, welche durch die Haupterzahlung nur 

lose zusammengehalten werden (vgl. oben S. 505). Im ,Ameto‘ 

ist die cyclische Composition vollstiindig durchgefUhrt. In der 

,Amorosa Visione‘ finden sich wenigstens Ansatze dazu. In den 

,Gottergenealogien‘ bilden die Prooemien der einzelnen Bucher 

einen dieselben umspannenden Rahmen, und in noch hoherem 

Grade sind in dem Werke uber die Schicksale der be- 

riihmten Manner die einzelnen Erzahlungen durch dazwischen 

gelegte Bernerkungen wenigstens ausserlich verbunden. Es 

scheint, als habe Boccaccio’s lebendige, immer nach grossen 

Gestaltungen ringende Phantasie es ihm nicht gestattet, meh¬ 

rere Erzahlungen isolirt an einander zu reihen, sondern ihn 

immer gedrangt, ein kiinstlerisches, organisch gegliedertes Ganze 

aus Einzelheiten aufzubauen, wobei freilich oft genug der Er- 

folg dem Bestreben nicht entsprochen hat. — 
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Gehen wir nun von der Rahmenerzilhlung des Decamerone 

zu den von ihr umschlossenen Einzelnovellen ilber, so ist zu- 

nachst zu bemerken, dass Boccaccio in ihnen offenbar einzig 

und allein den Zweck der Unterhaltung verfolgt hat, ganz 

gleichgiiltig, durch welche Mittel in jedem einzelnen Falle 

dieser Zweck crreicht wevden konnte. Diese Novellen wollen 

unterhalten und nichts weiter. ‘ Ist ihr Inhalt ein spannender, 

erfiillt von iiberraschenden Verwicklungen und Losungen oder 

von packender Komik, von sprudelndem Witze, so hat das dem 

Dichter vollauf genugt, und ganz und gar fern hat es ihm 

gelegen, noch irgend w^elche andere Tendenz zu verfolgen oder 

von irgend welchem anderen Principe sich leiten zu lassen. 

Namentlich aber hat er durchaus keinen Werth darauf gelegt, 

oh der Inhalt einer Erzahlung sittlich oder unsittlich war, 

sondern auch der unmoralischste Stoff war ihm willkommen, 

wenn er nur amilsant war oder doch amiisant gemacht werden 

konnte. Nun aber liegt es in der Natur der Sache, dass span- 

nende Verwicklungen und komische Situationen sich in weit 

reicherer Fillle dort auffinden lassen, wo die Schranken der 

Sittlichkeit missachtet, als da, wo die ethischen Grundsatze 

unverbriichlich festgehalten w^erden. Es sei gestattet, dies durch 

einige Beispiele zu erlautern. Ein ehrlicher Mann kann wegen 

einer Eigenthums- oder Besitzfrage nicht leicht in eine Lage ver- 

setzt werden, die irgend etwas Spannendes oder Komisches an sich 

hatte; einem Gauner oder Diebe dagegen passirt etwas der- 

artiges sehr haufig, denn sein verbrecherisches Treiben setzt 

ihn in fortwahrenden Conflict mit den obrigkeitlichen Gewalien 

und mit der Menschheit iiberhaupt, und in Folge dessen muss 

er oftmals Schlauheit, Verschmitztheit, List und Dreistigkeit 

aufbieten, urn seine bedrohte Existenz ziP sichern oder zu ret- 

ten; dieser Kriegszustand aber, in welchem er sich befindet, 

bringt einen rascheren und spannenderen Wechsel der Situa¬ 

tionen mit sich, als das normale Einherwandeln auf den Pfaden 
des Rechts und des Gesetzes. Oder: das stille Gliick der Ehe 

hat eine Poesie in sich, die nur von den unmittelbar Bethei- 
ligten empfunden, von den ferner Stehenden aber nicht erkannt 
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Oder auch verkannt wird, es haben von einem glilcklichen 

Ehepaare die Leute wenig zu erzahlen, und sie werden sich 

nicht sehr um ein solches beklimmern; um wieviel bunter da- 

gegen, als in einem gliicklichen Eheleben, geht es da zu, wo 

etwa die Frau verbotene Wege betritt oder wo etwa der Mann 

von tliorichter Eifersucht besessen ist: da gibt es aufregende 

Scenen, lacherliche Vorfalle, belauschte Oder entdeckte Rendez¬ 

vous, wunderliche Quidproquo, dupirte Manner, wuthende 

Frauenzimmer — kurz, da gibt es Spannung und Komik in 

Hlille und FUlle. Entschieden also ist der unsittliche 

Mensch fiir den Novellendiehter (und ebenso fiir den Lustspiel- 

dichter) ein weit besserer Stotflieferant, als der sittliche, die 

Unsittlichkeit bietet ungleich reichere Materialien dar, als die 

Sittlichkeit. Und so haben denn auch nur wenige Novellen- 

dichter (und Lustspieldiehter) zu der Verzichtleistung auf die 

Behandlung unmoralischer Sujets sich entschliessen konnen: 

hatten sie sich doch damit die ergibigste Quelle verstopft! 

Boccaccio aber, der Sohn einer durch und durch sittenlosen 

Zeit, hat am wenigsten die Lust und die Kraft besessen, eine 

solche Resignation zu iiben, ja, er hat vor seiner ,Bekehrung‘ 

schwerlich jemals daran gedacht, dass der Dichter in der 

Wahl der Stoffe zur Beobachtung sittlicher Riicksichten ver- 

pflichtet sei. Mindestens aber ist er sich dessen in keiner 

Weise bewusst gewesen, als er den ,Decamerone‘ schrieb. 

Denn dieses Buch strotzt geradezu von Unsittlichkeit^). Es 

Wer dies etwa bezweifeln will, den machen wir besonders auf fol- 
gende Novellen aufmerksani: II, 4 und 5, 7 und 10, III, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, V, 4, und 10, VI, 7, VII, 4, 5, 7, 8, 9, VIII, 1 und 8, IX, 10. 
Diese 25 Erzablungen diirften sich als die schlimmsten bezeichnen lassen, 
viele andere aber sind annahernd ebenso unmoralisch. Unzucht und Ehe- 
bruch sind die Sujets, welche in ungefahr 60—65 Novellen behandelt wer¬ 
den. Eine nicht unbetrachtliche Anzahl von Novellen ist indessen — das 
wollen wir gern hervorheben — frei von Unmoralitat (I, 3, II, 3, 6, III, 9, 
IV, 6, 7, V, 1, 6, 7, 9, VI, 8, IX, 7, 9, und die sammtlichen Novellen 
der 10, Giornata, auch II, 2, IV, 2, 3, V, 5, VI, 5, VIII, 7 und 10 konnen, 
wenn auch zum Theil nur mit Einschrankung, hierher gezahlt werden. — 
In Summa wiirde dies 30 Novellen ergeben), eine Anzahl anderer ist wenig- 
stens verhaitnissraassig moralisch gehalten. 

KSrting, Boccaccio. 42 
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muss dies oifeu herausgesagt werden, und nicht mit asthetisi- 

render Schonfarberei, die schliesslich doch nutzlos ist, darf 

man die Wahrheit vertusehen und bemanteln wollen. Nur 

das Eine kann man zu Boccaccio’s Entschuldigung mit gutem 

Kechte anfiihren: die Immoralitat des ,Decamerone‘ ist, so zu 

sagen, eine naive, d. h. der Dichter ist sich ihrer gar nicht 

bewusst gewesen, und vollig fern hat ihm der Gedanke gelegen, 

durch seine Ei*zahlungen die Sittlichkeit Anderer erschiittern 

zu wollen ^). Der ,Decamerone‘ ist (zu seiner grosseren Halfte) 

ein unmoralisches, aber er ist kein frivoles Buch, wie so 

manche moderne Novellensammlung; es wird in ihm kein be- 

wusster Cultus mit der Unsittlichkeit getrieben, es wird in 

ihm nicht geflissentlich zur Sittenlosigkeit angereizt und ange- 

stachelt, es wird in ihm nicht das Laster ideal aufgeputzt und 

mit keiner glorificirenden Brillantbeleuchtung verherrlicht. 

So besitzt man denn ein gewisses Recht zu sagen: der Deca- 

merone ist zwar in Bezug auf den grossten Theil seines In- 

haltes unmoralisch, aber er ist frei von unmoralischen Ten- 

denzen, er will nicht zum Laster verfiihren, nicht die Sittlich¬ 

keit untergraben. Auch dies endlich darf man sagen: der 

Decamerone ist weit mehr ein Zeugniss fiir die entsetzliche 

Sittenverderbniss des Zeitalters, in welchem er entstand — 

man bedenke, dass zum Theil gerade die unsittlichsten Novel- 

len Damen in den Mund gelegt werden und dass das Buch 

den „vaghe donne“ gewidmet ist! —, als ftir die personliche 

Immoralitat seines Verfassers. 
Der Inhalt der einzelnen Novellen ist nun ein ungemein 

verschiedenartiger und hunter. Fast in einer jeden wechselt 

die Scenerie, und wechseln die auftretenden Personen. Aus 

alien Zeiten und Oertlichkeiten, aus alien Kreisen des Lebens 

und der Gesellschaft entnimmt der Dichter die Schauplatze 

und das Personal fiir seine Erzahlungen. Bald lasst er die 

Handlung an einem Kdnigshofe oder in dem Palaste eines 

hochadligen Geschlechtes sich abspielen, bald in der armliehen 

Man vgl. auch, was wir oben, S. 447 ff., hieriiber gesagt haben. 
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Hutte eines Landmannes Oder in der bescheidenen Behausung 

des gewerbtreibenden Burgers, dann wieder in einem Feld- 

lager Oder auch innerhalb der Mauern eines Klosters. Und 

in alien diesen Raumen, in alien diesen Spharen zeigt sich der 

Dichter gleich heimisch, er weiss sie alle anschaulich zu schil- 

dern und die in ihnen auftretenden Personen angemessen sich 

bewegen und sprechen zu lassen — eine Thatsache, welche 

fiir seine Welt- und Menschenkenntniss ein riihmliches Zeug- 

niss ablegt, wenn auch freilich zugegeben werden muss, dass 

das Ideal einer realistischen Darstellung im Decamerone bei 

weitem nicht erreicht worden ist und dass in dieser Bezie- 

hung Boccaccio’s Nachahmer, der Dichter der Canterbury- 

Tales, das ungleich bedeutendere Werk geschaffen hat. Von 

besonderem Interesse sind diejenigen Decamerone-Erzahlungen, 

deren Handlung in des Dichters eigenes Zeitalter verlegt 

wird, und unter ihnen namentlich wieder jene, welche Florenz 

zum Schauplatz der Handlung haben, man denke z. B. an die 

kbstlichen Schwanke, deren Helden die edeln Kunstjunger 

Calandrino, Bruno und Buffalmacco sind (VIII, 3, 6, 9)! In 

diesen Novellen wird reiches und zuverlassiges culturhistorisches 

Material dargeboten, in ihnen kann man die italienischen 

und speciell die florentiner „Privatalterthumer“ des Trecento 

studiren. 

Eine eigene Gruppe unter den Decamerone-Novellen wird 

von denen gebildet, in welchen die galanten und sonstigen 

Abenteuer der Priester, Monche und Nonnen erzahlt werden 

(namentlich gehoren hierher: I, 1, 2, 4, 6, IV, 2, VI, 3, 10, 

VII, 3, VIII, 2, 4, IX, 2). Hier geht der Dichter unbarm- 

herzig ins Gericht mit all’ den Pfaffen, die durch ihre Laster 

die Kirche schanden, der zu dienen sie scheinheilig vorgeben, 

Oder die da sich nicht schamen, des Volkes frommen Glauben 

mit plumpen Gauklerkttnsten zu betriigen. Wohlverdient ist 

die Zuchtigung, welche ihnen die schlaggeiibte Hand des ge- 

wandten Erzahlers mittelst der Geissel der Satire zu Theil 

werden lasst, und freuen muss man sich tlber die scharfen 

Streiche, die sie empfangen. Nichts aber ware verkehrter, als 
42* 
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Boccaccio, weil er eine so lobliche Abstrafung geiler und feiler 

Gesellen, die zufallig geistliche Gewander tragen, vollzogen 

hat, fur einen Feind der Geistlichkeit Oder gar der Kirche 

halten zu wollen. Im Gegentheile, als einen Freund der 

Geistlichkeit und der Kirche hat er sich bewiesen, indem ei¬ 

der en unwurdigsten Mitgliedern und Dienern und gefahrlichsten 

Widersachern die heuchlerische Maske abriss und sie der ge- 

biihrenden Verachtung pneisgab. Wer Verbrecher an den 

Pranger stellt, der erwirbt sich immer ein Verdienst urn die 

Gesellschaft, aus welcher diese Verbrecher hervorgingen. Und 

so haben auch sicherlich alle kirchlich denkenden Zeitgenossen 

Boccaccio’s die Sache aufgefasst: keiner von ihnen hat, so viel 

wir wissen, auf Grund der im Decamerone gegen sittenver- 

derbte Pfaffen geschleuderten Angriife den Dichter des Unglau- 

bens Oder des Mangels an Achtung vor der Kirche beschuldigt, 

nicht der Papst, nicht der fromme Petrarca, selbst nicht der 

fanatische Bussprediger Ciani. Es wurde dies auch eine uberaus 

thbrichte Beschuldigung gewesen sein, denn nie hat Boccaccio 

ein Dogma Oder eine Institution der Kirche irgendwie ange- 

griffen, nie iiber die Geistlichkeit als solche ein abfalliges Ur- 

theil sich erlaubt. Erst im 16. Jahrhundert, als die dem Mit- 

telalter eigene Unbefangenheit des Denkens iiber kirchliche — 

wir sagen sehr absichtlich nicht: religiose — Dinge geschwun- 

den war, begann man, kirchengefahrliche Tendenzen im 

Decamerone zu wittern und demgemass castrirte Ausgaben des 

Buches herzustellen, in denen Alles gestrichen ward, was nur 

irgend dem Ansehen des Klerus nachtheilig zu sein scheinen 

konnte^). 
Interessant ist es, im Einzelnen zu beobachten, an welchen 

Oei-tlichkeiten Boccaccio die Haupthandlungen seiner hundert 

Novellen sich abspielen lasst. Das Ergebniss einer derartigen 

Beobachtung lasst sich also zusammenfassen: Eine grosse An- 

zahl der Novellen hat Florenz selbst und dessen nachste Urn- 

0 vgl. was wir iiber Boccaccio’s Religiositat oben S. 365 ff. 

gesagt haben. 
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gebung zum Schauplatze, die Handlung der meisten anderen 

spielt sich in sonstigen italienischen Stadten und Landschaften 

ab, und nur verhaltnissmassig wenige Novellen fuhren uns in 

das nicht-italienische Ausland. Wir geben zur Erlauterung 

dessen folgende tabellarische Uebersicht: 

1. Florenz: I, 6, 11, 3 (die Handlung spielt nach Eng¬ 

land hinilber), III, 1, 3, 7, 9 (die Handlung beginnt in Frank- 

reich, endet aber in Florenz), IV, 7, 8, V, 9, VI, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, VH, 1, 6, 8, VHI, 3, 5, 6, 7, 9, IX, 3, 5, 6, 7, 8. 

(In Summa: 30, bezw. 28 Novellen, wobei noch beriicksichtigt 

werden muss, dass in mehreren andern der Schauplatz zwar 

ausserhalb des Weichbildes von Florenz liegt, dass aber die 

Helden der Erzahlung Florentiner sind). 

2. Nachbarstadte von Florenz: Fiesole VHI, 4, 

Certaldo VI, 101), Prato VI, 7, Pistoja HI, 5, IX, 1 (in letz- 

terer Novelle sind die Helden Florentiner), Pisa H, 10 (die 

Handlung spielt nach Monaco hinilber), Siena VH, 3, 10, VHI, 

8, IX, 4. Arezzo VH, 4. Varlungo VHI, 2. (= 12 Novellen). 

3. Oberitalienische Stadte, bezw. Landschaf¬ 
ten: Monferrato I, 5, Saluzzo X, 10, Genua I, 8, II, 9 (in 

letzterer Novelle spielt die Handlung nach Alexandrien hin- 

uber), Monaco H, 10 (die Handlung spielt zuerst in Pisa), 

Mailand VHI, 1, Brescia IV, 6, Verona I, 7, Pavia HI,'- 2,‘ 

X, 9 (die Handlung spielt nach Alexandrien hinilber), Venedig 

IV, 2, Treviso H, 1 (der Held der Erzahlung ist Florentiner), 

Ravenna V, 8, Kloster in der Lombardei IX, 2, Bologna I, 10, 

VII, 7 (der Held der Erzahlung ist Florentiner), X, 4, Castel 

Guglielmo bei Ferrara H, 2, Lunigiana I, 4, II, 6 (in der 

letzteren Erzahlung spielt die Handlung nach Sicilien hin- 

fXher), (= 20, bezw. 18 Novellen). 

4. Mittelitalienische Landschaften und Stadte 

(mitAusnahme vonFlorenz und dessen Umgebung): 

1) Boccaccio bemerkt hier iiber seine Heimathstadt; Certaldo . . . 
e un castel di Val d’Elsa posto nel nostro contado, il quale, quantunque 
picciol sia, gia da nobili uomini e da agiati fu abitato. 
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Toscana III, 8, Arimino VII, 5, Perugia II, 5 (in letzterer Er- 

zahlung spielt die Handlung in Neapel), V, 10, Faenza V, 5, 

Romagna V, 4, Umgegend von Rom X, 2,* Rom V, 3, X, 8 

(in letzterer Erzahlung beginnt die Handlung in Athen). 
(= 9 Novellen) ^). 

5. Unteritalienische LandschaftenundStadte: 

Neapel II, 5 (der Held der Erzahlung ist aus Perugia), HI, 6, 

VH, 2, X, 6 (der Held der Erzahlung ist Florentiner), Salerno 

IV, 1, 10, Barletta IX, 10, Ravello hei Amalfi H, 4. (= 8 
Novellen). 

6. Italienische Inseln: Sicilien H, 6 (die Handlung 

spielt zum Theil in der Lunigiana), IV, 4, 5, V, 7, VHI, 10, 

X, 7 (die Heldin der Erzahlung ist Florentinerin), Lipari V, 2 

(die Handlung spielt zum Theil in Tunis), Ischia V, 6. (= 8 

Novellen). 

7. Friaul: Udine X, 5. 

8. Frankreich: Paris I, 1 (die Handlung spielt zum 

Theil in Burgund, der Held stammt aus Prato), I, 2 (der 

Held der Erzahlung halt sich vorilhergehend in Rom auf), 

Provence IV, 9, ohne nahere Ortshezeichnung HI, 9 (die Hand¬ 

lung spielt nach Florenz hiniiher), Marseille IV, 3 (die Hand¬ 

lung spielt nach Greta hiniiher), ahwechselnd in Frankreich 

und England spielt die Handlung in H, 8. (= 6 Novellen) 2), 

9. England: H, 3 (die Handlung spielt zum Theil in 

Florenz), ahwechselnd in England und Frankreich spielt die 

Handlung in H, 8. (= 2 Novellen). 

10. SpanieniX, 1 (der Held ist ein Florentiner). 

11. Griechenland: Argos VII, 9, Athen X, 8 (die 

Handlung spielt zum Theil in Rom). 

12. Griechische Inseln: Cypern I, 9, V, 1, (die 

Handlung spielt zum Theil in Rhodus und Greta), Greta IV, 3 

(dih Handlung spielt zuerst in Marseille), Rhodus V, 1 (die 

0 Theilweke in Rom spielt die Handlung auch in I, 2. 
Theilweise in Frankreich spielt die Handlung auch in X, 2 und 

in II, 9. 
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Handlung spielt zum Theil in Cypern und Greta). (=3 No- 

vellen). 
13. Nordafrika: Tunis V, 2 (die Handlung spielt 

zum Theil auf Lipari), Berberei III, 10, Alexandrien I, 3, II, 9 

(die Handlung beginnt in Genua), X, 9 (die Handlung beginnt 

in Pavia). 
14. Asien. Jerusalem IX, 9, Babylon und asiatisches 

Morgenland ilberhaupt II, 7. Ebenfalls das Morgenland ist 

wol auch der Schauplatz der Novelle X, 3, wenigstens deutet 

der acht orientalische Inhalt der Novelle darauf hin, die Ortsan- 

gabe ,Cattaio‘ freilich wurde auf Cattaro in Dalmatien hin- 

weisen. 
Diese Uebersicht bestatigt unsere oben (S. 660 f.) gemachte 

Angabe, dass die Handlung der meisten Novellen sich in Italien 

abspielt, denn es ist dies in ungefahr 80 derselben, die also 

vier Fiinftel des Buches bilden, der Fall i), und zu beachten 

ist hierbei noch, dass gegen 40 Novellen Florenz und dessen 

unmittelbare Umgebung, also des Dichters Heimath, und gegen 
15 TJnteritalien (Neapel, Sicilien, Ischia, Lipari), also ein dem 

Dichter durch seinen wiederholten Aufenthalt in Neapel wohl- 

bekanntes Gebiet zum Schauplatze haben. Es geben — so 

will es uns wenigstens seheinen — diese Thatsachen einen 

wichtigen Fingerzeig fiir die Beantwortung der Frage nach den 

Quellen der Decamerone-Novellen. Denn weder Zufall noch 

etwa eine durch subjective Willkur bestimmte Tendenz kann 

es sein, dass Boccaccio die Handlung vieler Erzahlungen, denen 
in sonstigen Versionen (z. B. in franzosischen, lateinischen, 

Die Rechnung ist keine ganz einfache und keine solche, die eine 
bestimmte Zahl als Product ergabe, da in mehreren Novellen die Hand¬ 

lung bald innerhalb bald ausserbalb Italiens spielt. 
2) Das Letztere nicht, weil man dafur gar kein Motiv abzuseben ver- 

mochte. Wobl aber darf man glauben, dass Boccaccio, wenn es ihm be- 
kannt gewesen ware, dass viele der von ihm erzahlten Novellen in ihrer 
urspriinglichen Version einen ausseritalienischen Schauplatz haben, densel- 
ben beibehalten haben wiirde, theils urn durch die Fremdartigkeit der 
Scenerie machtiger auf die Phantasie seiner Leser einzuwirken, theils urn, 
was er ja sonst liebt, mit seinen gelehrten Kenntnissen zu prunken. 
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morgenlandischen) ganz andere Schauplatze zugewiesen werden, 

nach Italien verlegt hat. Es erklart sich eben nur dadurch, 

dass in den Decamerone, mit wenigen Ausnahmen (wie z. B. 

V, 1, X, 8), nur solche Erzahlungen aufgenommen worden 

sind, welche, obwol zu einem grossen Theile fremdlandischen 

Ursprunges, doch zu Boccaccio’s Zeit bereits volksthiimlich in 

Italien geworden und, so zu sagen, italianisirt worden waren, 

in Folge dessen auch einen italienischen Schauplatz erhalten 

batten. Nicht was er gelesen hatte — meinen wir —, son- 

dern was er hatte erzahlen horen, hat Boccaccio im Deca- 

merone reproducirt. Daher gibt es fttr den letzteren, abge- 

sehen von wenigen Ausnahmefallen, keine directen Quellen; 

den wesentlichen Inhalt vieler, ja der meisten Decamerone- 

Novellen finden wir bekanntlich in mittelalterlichen Anekdoten- 

sammlungen und Novellencyclen (wie namentlich in den ,Gesta 

Ronianoruni‘ und in dem Romane von den sieben weisen 

Meistern), in altfranzosischen Fabliaux, in Dichtungen des 

spateren Alterthums (namentlich in Apulejus’ Metamorphosen) 

und, wenn man weiter zuruckgeht, in orientalischen Marchen- 

biichem wieder, aber in Bezug auf die Einzelheiten finden sich 

fast immer so bedeutende Abweichungen, dass eine directe 

Benutzung der ursprunglichen Versionen von Seiten des Deca- 

merone-Dichters nicht anzunebmen ist. Oder man musste 

gerade im Stande sein, nachzuweisen, warum er in jedem 

einzelnen Falle sich zur Umgestaltung der originalen Fassung 

veranlasst fiihlte — wer aber konnte einen solchen Nachweis 
liefern? Und dann, ist es nicht eine wunderliche Vorstellung, 

zu glauben, Boccaccio habe, als er den Decamerone schrieb, 

eine ganze Bibliothek von Werken der antiken wie der mittel¬ 

alterlichen Litteratur sich gesammelt und nun bald aus diesem 

bald aus jenem Buche den Stoff fiir eine Novelle ausgezogen, 

immer abQr Einiges daran andernd und umgestaltend ? So 

_ _ ; 

Einmal (VII, 2) hat Boccaccio fast eine Uebersetzung einer Erzah- 
lung des neunten Buches der Metamorphosen gegeben (vgl. Landau, die 
Quellen des Decamerone [Wien, 1869] p. 100 f.). In einem solchen Falle 
liegt also eine directe Quelle vor. 
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arbeitet allenfalls ein Gelehrter, aber kein Dichter. 1st es 

nicht viel natttrlicher, sich die Sadie folgendermaassen zu 

denken: . Boccacdo horte in den geselligen Kreisen, in denen 

er in Florenz und in Neapel verkehrte, viele Novellen erzah- 

len, schrieb diejenigen, an denen ei* das meiste Gefallen ge- 

funden hatte, auf und vereinigte sie zu einer Sammlung? Dass 

das Novellen-Erzahlen im Trecento eine sehr beliebte gesel- 

lige Unterhaltung war, beweist uns die Rahmenerzahlung des 

Decamerone selbst, sowie die Fiammetta-Episode des Filocopo, 

wir wissen es aber auch sonst. Freilich meinen wir nun nicht, 

dass Boccaccio etwa stenographisclie Niederschriften dessen, 

was er gehbrt hatte, gegeben habe. Dazu war er viel zu sehr 

Dichter, viel zu sehr begabt mit Phantasie, viel zu unfahig zu 

mechanischer Registratorenarbeit. Nein, er liess sich durch 

das Erzahlenhbren nur ^ um so zu sagen, den Rohstoff liefern, 

den er dann eigenartig kiinstlerisch umgestaltete. Man darf 

vermuthen, dass die Novellen, welche Boccaccio erzahlen horte, 

eine ahnliche anekdotenhaft kurze und primitive Form be- 

sassen, wie wir sie in den „Cento novelle antiche“ finden, und 
nun ermesse man den Abstand zwischen diesen und den be- 

haglich ausgesponnenen, kunstvoll gegliederten und reich aus- 

geschmuckten Erzahlungen des Decamerone! 

Aus dem Gesagten geht wol zur Genuge hervor, dass nach 

unserer Auffassung die Frage nach den Quellen des Decame¬ 

rone keine directe, sondern nur eine indirecte ist, also eine 

solche, deren Untersuchung nicht demjenigen zufallt, welcher 

nur Boccaccio’s dichterische Thatigkeit darstellen will, sondern 
demjenigen, welcher die Gesammtgeschichte der italienischen 

Novellistik zum Gegenstande seiner Forschung macht, und mehr 

noch dem, welcher die inneren Zusammenhange und Bezie- 

hungen der Novellendichtungen der verschiedenen Zeiten und 

Volker mit und zu einander zu ergriinden unternimmt, also 

dem vergleichenden Litterarhistoriker. Aufgabe des letzteren 

ist es, und zwar eine sehr dankbare und lehrreiche Aufgabe, 

darzulegen, wie Stoffe, welche in den Decamerone-Novellen 

behandelt sind, sich in alien Litteraturen des Alterthums wie 
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des Mittelalters, des Westens wie des Ostens wiederfinden, wie 

sie durch die verschiedenartigsten Sprachen hindurchgewandert 

sind, wie sie in Forai und Gedankeninhalt die mannigfaltig- 

sten Umpragungen erlitten und doch trotz alledem gewisse 

Grundziige bewahrt haben. Wer eine seiche Darlegung gibt, 

der wird ein gutes Stuck Weltlitteraturgeschichte geschrieben 

haben, zumal wenn er die Wanderung der Erzahlungsstoffe 

auch noch Uber Boccaccio’s Zeit hinaus, bis Cervantes, Shake¬ 

speare, Perrault, Lafontaine und selbst bis zu unserer Gegen- 

wart verfolgt haben sollte.^ Wir versuchen hier unsere Kraft 

nicht an dieser Aufgabe, werden aber, wenn wir in dem fol- 

genden Batide unseres Werkes die Geschichte der italienischen 

Novellistik des Trecento im Zusammenhange zu behandeln 

haben werden, uns nicht der Pflicht entziehen, die Frage nach 

der Herkunft der italienischen Novellenstoife eingehend zu er- 

ortern^).- 

Wir haben im Vorausgehenden auf so Manches aufmerk- 

sam gemacht, was geeignet ist Oder doch geeignet zu sein 

scheinen kann, ein ungilnstiges Gesammturtheil iiber Boccaccio’s 

grosses Novellenwerk zu begrtinden. Nichtsdestoweniger sind 

wir weit entfernt, ein solches zu fallen, sondern erkennen viel- 

mehr gern an, dass der Decamerone trotz aller Mangel, die 

ihm anhaften, eine hochbedeutende Geistesschdpfung ist, dass 
ihm innerhalb der Weltlitteratur einer der hervorragendsten 

*) Ueber die Quellen des Decamerone existirt eine umfangreiche Lit- 
teratur. Wir nennen folgende Werke und Schriften als die bedeutendsten: 
Manni, Storia del Decamerone (Florenz, 1742), Dunlop - Liebrecht, Ge- 
schicbte der Prosadicbtungen (Berlin, 1851), p. 214—254, E. du Meril, 
Histoire de la poesie scandinave (Paris, 1839), p. 354—360, Leclerc in der 
Hist. litt. de la France, t. XXIII, p. 81 ff., F. W. V. Schmidt, Uebersetzung 
der Mabrcben des Straparola (Berlin, 1817), Landau, die Quellen des Deca¬ 
merone (Wien, 1869), Bartoli, I precursori del Boccaccio (Firenze, 1876), 
p* 23 ff., und; II Decamerone nelle sue attinenze colla novellistica europea 
in der Nuova Antologia, fascicoli vom 16. Luglio, 1. Agosto und 1. Otto- 
bre 1879. In der erstgenannten Schrift (welche, nebenbei bemerkt, eins 
der werthvollsten Essays iiber Boccaccio ist, das wir kennen) gibt Bartoli 
auf p. 25 f. eine sehr lebrreiche tabellariscbe TJebersicht iiber die (indicre- 
ten) Quellen des Dec. 
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Platze gebiihrt. Es sei dies mit wenigen Worten erlautert. 

Durch den Decamerone ist die mod erne Novellistik be- 

griindet worden. Auch das Mittelalter — urn von dem Alter- 

thume ganz abzusehen — hatte eine Novellistik besessen, 

deren glanzendeste Erzeugnisse die altfranzosischen Fabliaux 

sind, indessen diese Novellistik, obwol durchaus nicht jedes 

‘asthetischen Werthes entbehrend, trug nicht die Eigenschaften 

in sich, welche sie fahig gemacht hatte, den Anforderungen 

der Renaissancebildung zu geniigen. Die Novelle des Mittel- 

alters war, urn es kurz zu sagen, naiv und formlos, sie war 

kaum mehr, als eine Anekdote, sie enthielt nur den Ansatz- 

kern der novellistischen Erzahlung und entbehrte nicht bloss 

jeder kiinstlerischen Umhilllung, sondern auch jeder organischen 

Structur, es bestand zwischen ihr und der Kunstnovelle der 

Renaissance ein ahnlicher ungeheuerer Abstand, wie zwischen 

der Farce des Mittelalters und dem regelrechten Lustspiele 

der Neuzeit. Will man sich dessen recht bewusst werden, so 

lese man die ,Cento novelle antiche‘ des ,Novellino\ ein Buch, 

welches, wenigstens in der Fassung, wie sie in der von Vin- 

cenzio Borghini besorgten Ausgabe (edizione giuntina vom 

Jahre 1572) vorliegt — vorausgesetzt, dass dieselbe wirklich 

auf einem handschriftlichen Texte beruht —, in der ersten 

Halfte des 14. Jahrhundert’s, also kurz vor dem Decamerone, 

entstanden zu sein scheint Man wird da das Gerippe einer 

Novellensammlung, das Rohstoiflager zu einer solchen finden, 

eine Menge von Anekdoten, welche in der naivsten und un- 
geschicktesten Weise erzahlt werden, wie heute noch etwa in 

Volkskalendern und anderen fttr die untersten Stande bestimm- 
ten Unterhaltungsschriften erzahlt wird. Selbstverstandlich 

kbnnen derartige Erzahlungen nur naiven Menschen geniigen. 

Die Menschen der Renaissance aber waren nichts weniger, als 

naiv, und folglich musste eine Neuschopfung der Novellistik 

ei-folgen, durch welche dieselbe vertieft und kiinstlerisch aus- 

1) Vgl. d’Ancona, Le fonti del Novellino in der Romania, t. II (Paris, 

1873), p. 400. 
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gebildet wurde. Dieses grosse Werk vollzogen zu haben, ist 

Boccaccio’s unsterbliches Verdienst: er hat der Novelle die 

Gestaltung verliehen, in welcher sie dem modernen Menschen 

Genuss imd Befriedigung zu gewahren vermochte. Und zwar 

ist es ein besonderer Ruhm Boccaccio’s, dass er zur Erreichung 

dieses Zieles den allein richtigen Weg aufgefunden hat. Er 

hat namlich keine absolute Neuschbpfung vorgenommen, er hat 

nicht, wie dies einem Humanisten wol hatte verlockend er- 

scheinen konnen, die antike Novelle erneuert oder doch die 

mittelalterliche antikisirt, sondern er hat an die nachstliegende 

Vergangenheit und an die volksthiimliche Tradition angekntipft 

und hat sich damit begnugt, die Novelle, wie sie von der 

Vorzeit tiberliefert war, nach Maassgabe der Anforderungen der 

neuen Cultur umzugestalten, so dass man den Decamerone 

eine Renaissance-Redaction des Novellino nennen kann. Wie 

immer, so hat auch hier das historische Verfahren seine segens- 

reiche Kraft erwiesen: indem Boccaccio auf dem Gebiete der 

Novellistik nur als besonnener Reformator, nicht als kiihner 

Revolutionar verging, schuf er Etwas, was fur das gesammte 

Volk, nicht bloss fttr eine einzelne Classe desselben, Werth 

besass und was nicht bloss zeitgeschichtliche, sondern welt- 

geschichtliche Bedeutung haben sollte. Man stelle sich einmal 

vor, was geschehen sein wurde, wenn Boccaccio ganz mit der 

Vergangenheit gebrochen, die Anlehnung an die mittelalterliche 

Novellistik verschmaht und eine antikisirende Novelle nach 

griechisch-romischem Muster geschaffen hatte. Es wiirde dann 

diese neue Novelle eine Litteraturgattung geworden sein, 

welche nur den humanistisch gebildeten Kreisen zuganglich, 

verstandlich und geniessbar gewesen ware, die grosse Masse 

des Volkes aber wiirde keinerlei Vortheil von einer solchen 

Neuschbpfung gehabt haben, die Novelle ware vollstandig ent- 

nationalisirt und — wenn man dies Wort bilden darf — ent- 

popularisirt worden, sie hatte aufgehbrt, eine volksthiimlicha 

Dichtungsform zu sein, und hatte nur noch als kiinstlich ge- 

zuchtetes, nur Wenige erfreuendes Salongewachs fortexistirt. 

Dies Alles wiirde die ohnehin durch das Emporkommen der 
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Renaissancebildung gegrabene Kluft zwischen den litterarisch 

gebildeten imd den litterarisch ungebildeten Standen unendlich 

erweitert und damit einen unheilbaren Bruch der gesammten 

Gesellschaft herbeigefuhrt haben, wodurch natOrlich die ganze 

Entwickelung aller an der Renaissancebildung niehr Oder 

weniger betheiligten Volker auf das Schwerste geschadigt wor- 

den sein wurde. Boccaccio ist es zu verdanken, dass diese 

Gefahr abgewandt ward und dass wenigstens in der Novellistik 

ein Litteraturgebiet bewahrt wurde, das alien Standen zu- 

ganglich war, an dessen Pflege sich Alle betheiligen i) und an 

dessen Frlichten sich Alle erfreuen konnten. Es war damit 

eine Briicke gewonnen, welche die litterarisch gebildeten Kreise 

mit der illitteraten Volksmasse verband und das ganzliche Aus^ 

einanderfallen der Renaissancevdlker in zwei vollig verschie- 

denartige, numerisch einander sehr ungleiche Standesschichten 

verhinderte. Und es besass diese Briicke um so grosseren 

Werth, als sie, wenigstens innerhalb der Litteratur, so ziem- 

lich die einzige war und blieb, denn in der dramatischen, in 

der epischen und selbst auch in der lyrischen Dichtung ward 

der Bruch, welcher diese Dichtungsarten zu Domanen der 

litterarisch gebildeten Classen machte, wirklich vollzogen, 

wenn auch nicht tiberall mit der gleichen Scharfe und Schroff- 

heit. Noch heute ist, wenigstens in Bezug auf die romanischen 

Lander, im Wesentlichen die Thatsache zu constatiren, dass 

der dramatische, der epische und der lyrische Dichter lediglich 

an die litterarisch gebildeten Stande sich wendet, nur fUr 

diese producirt, nur von diesen verstanden und geschatzt 

wird, wahrend der Novellen- und Romandichter zu der 

Gesammtheit des Volkes redet. Ausnahmen, und zwar erfreu- 

licherweise nicht ganz seltene Ausnahmen, sind ja gewiss vor- 

handen, aber sie konnen doch nur die Regel bestatigen. 

Es ist zu bedenken, dass, namentlich in Italien, eine Anzahl von 
Novellendichtern, und zwar nicht eben die unbedeutendsten, aus den nicht 
humanistisch gebildeten Kreisen hervorgegangen sind. (Z. B. Sacchetti war 
Geldwechsler, Grazzini war, in seiner Jugend wenigstens, Apotheker). 
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Also die hohe litterargeschichtliche Bedeutung des Deca- 

merone besteht darin, dass in ihm die volksthumliche Novelle 

des Mittelalters nur so weit umgestaltet ist, als nothwendig 

war, um den Anforderungen der Renaissancebildung zu geniigen, 

und dass die Umgestaltung keinen Bruch mit der Vergangen- 

heit in sicli scbloss, frei blieb von jedein Badicalismus. 

Worauf bezog sich nun aber die im Decamerone vor- 

genommene Umgestaltung der mittelalterlichen Novelle? Vor 

alien Dingen — so muss man antworten — auf die Form. 

Dem mittelalterlichen Novellisten hatte es geniigt, naiv und 

einfach zu erzahlen. Das geniigte nun nicht mehr. Die Er- 

zahlung wurde kiinstlerisch behandelt, sie wurde rhetorisch 

aufgebaut und fast dramatisch gegliedert. Es kam fortan dem 

Dichter nahezu mehr auf das Wie, als auf das Was der Er- 

zahlung an, wahrend der mittelalterliche Novellist fur das Wie 

kaum ein Interesse besessen hatte. Einen inhaltlichen Kern 

freilich musste, wie selbstverstandlich, die Novelle auch ferner- 

hin haben, aber er wurde fast zur Nebensache herabgedrtickt 

und die rhetorische Einkleidung wurde zur Hauptsache erhoben: 

war nur die letztere kiinstlerisch schon, so gait es ziemlich gleich, 

welcher Art das war, was sie umhullte, und gar manche No¬ 

velle konnte man in der That mit anmuthigen Attrapen ver- 

gleichen, deren fein gearbeitete Schaalen einen werthlosen 

Gegenstand umschliessen. Es wurde sonach, haufig wenigstens, 

die nattirliche Ordnung der Dinge umgekehrt: anstatt einen 

werthvoll Oder doch fur werthvoll gehaltenen Kern mit einer 
relativ werthlosen Schaale zu umgeben, fertigte und glattete 

man nach alien Regeln der Kunst schone Schaalen und steckte 

dann nachtraglich beliebige Kerne hinein, ohne auf deren 

Werth sonderlich zu achten. Jedenfalls war dies ein hbchst 

fehlerhaftes Verfahren, denn mag auch die Missachtung der 

Form hbchst tadelnswerth sein, so ist doch die Missachtung 

des Inhaltes noch ungleich tadelnswerther, ja absolut verwerf- 

lich, da sie dem Kunstwerke jeden inneren Werth raubt und 

dadurch seine Daseinsberechtigung vernichtet. Hannonie und 

Symmetric zwischen Form und Inhalt — das ist das hbchste 
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Ziel, welches der bildende wie der dichtende Kunstler zu er- 

streben hat. 1st seine Kraft zu dessen Erreichung unzulang- 

lich, so mag man es ihm gern verzeihen, wenn er, falls dabei 

gewisse Grenzen nicht iiberschritten werden, die Form dem 

Inhalte aufopfert, nicht aber, wenn er zu dem gegentheiligen 

Verfahren sich entschliesst. Kaum braucht Ubrigens bemerkt 

zu werden, dass der Dichter des Decamerone es fast immer 

verstandeh hat, das Gleichgewicht zwischen Form und Inhalt 

zu bewahren, und dass also nicht sowol auf ihn, als auf seine 

weniger geschickten Nachfolger sich der oben ausgesprochene 

Tadel bezieht. Auch wiirde es irrig sein, anzunehmen, dass 

die in der Novellendichtung der Renaissance sich zeigende 

grossere Beriicksichtigung der Form unbedingt nur ungiinstig 

auf den Inhalt habe einwirken konnen. Im Gegentheile lasst 

sich unschwer beobachten, dass bei den besseren Dichtern, 

und vor alien bei Boccaccio, der Inhalt durch das Streben 

nach kiinstlerischer Beherrschung der Form sehr wesentlich 

gewonnen hat, indem der Dichter sich dadurch veranlasst sah, 

die zu erzahlenden Thatsachen innerlich und pragmatisch mit 

einander zu verbinden, sie psychologisch zu erklaren und zu 

motiviren, kurz, nicht bloss eine ausserliche, sondern auch eine 

innere Gliederung der Erzahlung vorzunehmen. Sowol nach 

ihrem ausseren wie nach ihrem inneren Baue kann man die 

besserenJElenaissance-Novellen, also auch die des Decamerone, 

mit gut angelegten Dramen vergleichen, denn, wie in diesen, 

so findet man auch in jenen Handlung und Charaktere, Ver- 

wicklung und Lbsung. — — 
Ftir Italien besitzt der Decamerone ausser seiner litterar- 

geschichtlichen auch noch eine hohe sprachgeschichtliche Be- 

deutung: er ist das goldene Buch der italienischen Prosa und 

wird es bleiben, so lange die italienische Cultur innerhalb der 

Bahnen sich bewegen wird, welche ihr durch die Renaissance 

vorgezeichnet worden sind. Boccaccio hat die italienische Re- 

naissance-Ptosa Oder, was dasselbe ist, die italienische moderne 

Prosa geschafFen, d. h. diejenige Prosa, welche durch ihre 

Structur befahigt war, den Ideen der Renaissancecultui* einen 
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adaquaten Ausdruck zu verleihen. Es war diese Schopfung 

eine mindestens relativ hochst verdienstliche, denn nur dadurch 

wurde der italienischen Prosa die Kraft verliehen, den schweren 

Kampf mit der immer mehr und melir vordnngenden Prosa 

des Humanistenlateins zu bestehen, und es bedarf ja keiner 

weitern Darlegung, in welchera Grade dadurch die Entwicke- 

lung der italienischen Iridividual-Nationalitat gefordert, ja wie 

sie iiberhaupt erst dadurch ermbglicht worden ist. Ohne Boc¬ 

caccio’s Werk wiirde aller Wahrscheinlichkeit nach die italie- 

nische Prosa fur lange Zeit aufgehort haben, den litterarisch 

gebildeten Kreisen neben der lateinischen als sprachliches 

Organ zu dienen, sie wiirde auf die niederen Spharen der 

Gesellschaft beschrankt worden und in Folge dessen arger Ver- 

wahrlosung und Verwilderung anheimgefallen sein. Freilich 

aber — und das ist, absolut betrachtet, die wenig erfreuliche 

Seite der Schopfung Boccaccio’s — musste Italien den Besitz 

einer den Bedurfnissen seiner Kenaissancecultur geniigenden 

Schriftsprache mit einem schweren Opfer erkaufen: die Sprache 

wurde herausgerissen aus der Bahn ihrer naturlichen Ent- 

wickelung, sie wurde durch eine methodisch vorgenommene 

Latinisirung kiinstlich zuriickgeschraubt und wurde in Folge 

dessen zu einer Sprache, die wol .geschrieben, aber, streng 
genommen, nirgends gesprochen wird, zu einer in gewissem 

Sinne todten Biichersprache. Es war dies fur Italien ein 

nationales Ungliick, dessen schlimme Folgen noch lange fuhlbar 

sein werden^). 

Wie dem aber auch sein mag, Eins ist jedenfalls in sprach- 

Fragen kann man, ob Boccaccio’s Angabe (Proemio zur 4. Giornata), 
dass er „in fiorentin volgare** geschrieben babe, bucbstablich zu verstehen 
sei. Wir glauben es nicht, scbon in Erwagung dessen, dass Boccaccio in 
Folge seines langen Aufentbaltes in Neapel schwerlich das Florentinische 
ganz rein gesprochen haben diirfte, und wir meinen, dass es einer ein- 
dringenden pbilologischen Forschung gelingen diirfte, Neapolitanismen und 
Sicilianismen im Decamerone zu entdecken. Jedenfalls glauben wir, 
dass Boccaccio von jenem engberzigen Florentinismus, der spater wie ein 
Alpdruck auf der italienischen Litteratur lastete (und zum Theil noch 
lastet), sich frei erhalten hat. 
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licher Hinsicht im Decamerone hochster Bewunderung werth: 

die vollendete Herrschaft des Dichters uber die, im Wesent- 

lichen doch eben erst von ihm selbst geschaffene, Sprache. 

Boccaccio handhabt die Sprache mit derselben keine Hinder- 

nisse kennenden Meisterschaft, wie etwa ein geschickter Musi- 

ker sein Instrument: er versteht es, in alien Tonen sie erklingen 

zu lassen, dem Hochsten wie dem Niedrigsten in ihr angemes- 

senen Ausdruck zu verleihen, ihr fiir jeden Gedanken, fUr jedes 

Gefuhl, fur jede Stimmung das passende Colorit zu geben. 

Man bedenke die Mannigfaltigkeit des Inhaltes der Decamerone- 

Novellen! Da findet sich die ergreifendeste Tragik neben der 

erheiterndesten Komik, da stehen breit ausgefUhrte Schilderungen 
neben rasch fortschreitenden Erzahlungen, da werden Ange- 

horige der verschiedenartigsten Stande in den verschieden- 

artigsten Situationen redend eingefuhrt — der sprachliche 

Ausdruck aber fugt sich geschmeidig jedem Wechsel, passt 

sich stets den jedesmaligen Erfordernissen an, verbleibt stets 

in vollkommenster Harmonie mit dem Gedanken, dessen Trager 
er sein soil. Wahrlich, in dieser Beziehung ist dem Decame¬ 

rone kaum ein anderes Schriftwerk zu vergleichen, oder doch 
nur eins: unseres Goethe Wilhelm-Meister-Homan.- 

Fur die Bestimmung der Abfassungszeit des Decamerone 

besitzen wir nur wenige Anhaltspuncte, die iiberdies wenig 

sichere sind. In dem Briefe (Ep. Sen. XVII 3), den Pe- 

trarca an Boccaccio richtete 0, als er diesem die lateinische 

Uebersetzung der Griselda-Novelle iibersandte, wird bemerkt, 

dass der Decamerone ein Werk der ,Jugendjahre (juveniles 
anni)‘ seines Verfassers sei. Es ist das, wie man leicht sieht, 

eine sehr unbestimmte Angabe, die uns nur das sagt, was wir 

Der Brief ist dadurch hoch interessant, dass er uns die Verachtung 
recht deiitlich erkennen lasst, mit welcher bereits die ersten Humanisten 
auf die Litteratur in der Volkssprache herabschauten. Petrarca las den 
Decamerone erst lange Jahre nach dessen Erscheinen und auch dann nur 
fliichtig! und er wollte durch die Uebersetzung der Griselda-Novelle in das 
Lateinische dieselbe den Gebildeten zuganglich machen! Wahrlich, seltsame 
Verbal tnisse! 

K or ting, Boccaccio. 43 
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von vornherein mit Bestimmtheit voraussetzen dtirfen, namlich, 

dass Boccaccio sein Novellenbuch nicht als alterer Mann ge- 

schrieben haben kann. Wichtiger ist uns die Thatsache, dass, 

wie die in der Einleitung gegebene Schilderung der Pest be- 

weist, wenigstens die Rahmenerzahlung nach dem Jahre 1348 

verfasst worden sein muss. Auch andere Binge scheinen fur 

die Annahme einer verhaltnissmassig spaten Abfassungszeit zu 

sprechen. So ist es von Wichtigkeit, dass in keiner der un- 

zweifelhaft innerhalb der Jahre 1338—1348 entstandenen Dich- 

tungen Boccaccio’s eine Bezugnahme auf den Decamerone sich 

findet, vermutblich weil eben dieser damals noch nicht vor- 

handen war. Zu beriicksichtigen ist auch, dass, als Boccaccio 

sein grosses Werk vollendete und ihm das ,proemio‘ vorsetzte, 

seine Liebe zu Fiammetta zwar nicht vdllig erkaltet, aber doch 

in ein ruhigeres Stadium eingetreten war. Endlich liegt 

es so nahe zu glauben, dass das umfangreichste und, wenig¬ 

stens in vieler Beziehung, auch vollendeteste Werk des Dich- 

ters die Schopfung seiner reiferen Jahre gewesen sei. Und so 

dtirfen wir wol annehmen, dass der Decamerone etwa in den 

ersten ftinfziger Jahren entstanden oder, richtiger gesagt, zu- 

sammengestellt worden sei. Die Niederschrift einzelner No- 

vellen aber kann bereits in viel frtiherer Zeit erfolgt sein. 

Darauf deutet wenigstens der Umstand hin, dass zwei Erzah- 

lungen des Decamerone (X, 4 und 5) sich bereits in der 
Fiammetta-Episode des ,Filocopo‘ finden, allerdings in etwas 

anderer Fassung (vgl. oben S. 139 und 141). Es scheint eben, 

als babe Boccaccio frtihzeitig begonnen, novellistische Stoffe 

planmassig und mit der Absicht, sie in einem grossen Werk 

zu vereinigen, sie zusammenzutragen. Sehr wahrscheinlich 

ist es tibrigens, dass die einzelnen Giornate des Decamerone 

nach einander der Oeffentlichkeit tibergeben worden sind, denn 

in dem Proemio zur vierten Giornata vertheidigt sich der 

Dichter sehr energisch gegen die Vorwurfe, welche boswillige 

Kritiker gegen seine Novellen erhoben batten, selbstverstand- 

lich aber konnte er dies nur dann thun, wenn die frtiheren 

Giornate bereits bekannt und Gegenstand der Beurtheilung 
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geworden waren. — Boccaccio gibt einmal an ^), zur Abfassung 

des Decamerone „durch den Befehl eines Machtigeren (maioris 

imperio)“ veranlasst worden zu sein. Mit voller Sicherheit 

lasst sich freilich nicht sagen, wer dieser oder diese „Mach- 

tigere“ gewesen sei, vermuthlich aber haben wir an die Konigin 

Johanna von Neapel zu denken. Unangenehm dilrfte ihm ein 

derartiger litterarischer Auftrag, von wem er auch immer aus- 

gegangen sein mag, schwerlich gewesen sein, er wird ihn viel- 

mehr mit Freuden begrUsst haben. Denn damals kannte er 

keine sittlichen Scrupel. Spater freilich, als er fromm geworden, 

machte er sich ob der Immoralitat seines Buches heftige Ge- 

wissensbisse und entschuldigte sich damit, dass er es als junger 

Mann und in fremdem Auftrage geschrieben habe — fiirwahr 
eine schlechte Rechtfertigung! — 

Ob Boccaccio unter den Personen der Rahmenerzilhlung 

wirkliche Persbnlichkeiten seines Bekanntenkreises hat dar- 

stellen wollen? Wer mages wissen? In hohem Grade wahr- 

scheinlich ist es aber jedenfalls, denn das im ,Ameto‘ und in der 

,Amorosa Visione‘ beobachtete Verfahren berechtigt zu solcher 

Annahme. Auch lasst sich mit gutem Grunde vermuthen, 

dass die Localitaten, an denen die Handlung der Rahmen- 

erzahlung sich abspielt, keine blossen Phantasieschopfungen 

sind, sondern dass der Dichter in ihnen ihm wirklich bekannte 

Oertlichkeiten hat schild^rn wollen, wenn auch mit poetischer 

Ausschmiickung. Der gewohnlichen Legende zufolge wurde an 

die Villen Poggio Gherardi (ungefahr zwei Miglien von der 

friiheren Porta di Pinti gelegen) und Palmieri (etwa auf der 

Mitte des Weges von Porta San Gallo nach Fiesole links von der 

Strasse gelegen) zu denken sein. Bezuglich der Personlichkeiten 

del* Rahmenerzahlung gehen, abgesehen von Fiammetta’s Per¬ 

son, die Angaben weit auseinander und sind sammtlich ohne 

feste Beweise. Ein naheres Eingehen auf diese Frage wurde 

hier Raumverschwendung sein. 

Ep. ad Magh. Cavalc, p. 298 b. Corazz. An dieser Stelle sagt 
Boccaccio auch, dass er das Biich als „iuvenis“ gescbrieben habe. 

48* 
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Wir schliessen hiermit unsere Bemerkungen iiber den 

Decanierone, nochmals hervorhebend, dass sie nur Aphorismen 

sind und sein sollen, und wenden uns der Besprechung des 

,Urbano‘ zu. 
Der ,Urbano‘, eine anmuthige Einzelnovelle, ist aller Wahr- 

scheinlicbkeit nach Boccaccio’s letzte Prosadichtung und ver- 

dient schon urn deswillen grossere Beacbtung, als ihin bisher 

zu Theil geworden ist. Der greise Dichter hat, so scheint es, 

in der Niederscbrift dieser Erzahlung Trost gesucht, als in 

seinem letzten Lebensjahre schweres Siechthura ihn qualte 

und der Schmerz tiber Petrarca’s Tod ihn niederdruckte. 

Darauf deutet wenigstens der Inhalt des Proemio hin. „Von 

Tag zu Tag“ — so berichtet der Verfasser daselbst — „ward 

ich niehr, als sonst, von schweren und zahllosen Korperleiden 

heimgesucht, und eine mehr als todtliche Wunde hatte mir 

der Tod geschlagen, indem er mir denjenigen entriss, den ich 

seiner Tugenden wegen mehr, als mich selbst, also im hoch- 

sten Grade geliebt hatte. Die Erinnerung an diesen Freund, 

an sein herrliches Sein und Wesen und an die brilderliche 

Liebe, welche er mir jederzeit bezeugt hatte, und der Ge- 
danke, dass ich ihn nun unwiederbringlich verloren habe, stimm- 

ten mich in dem Maasse traurig, dass Esslust und Schlaf mil 

fast ganzlich benommen waren und dass es mir unmoglich war, 

an etwas Anderes, als an ihn, zu denken. Und dieser Zu- 
stand lastet noch gegenwartig auf mir. Wohl erkenne ich, 

wie nachtheilig eine solclie Verzweiflung meinem elenden Leben 

ist, aber ich habe bis jetzt emi)finden mussen, dass jeder Ver- 

such, dieser truben Stiminung mich zu entziehen, erfolglos ist. 

Indessen will ich doch mein bewegtes Gemiith bezwingen und 

meinen Gedanken eininal eine andere Richtung geben. Ich er- 

innere mich einer Gescbiclite aus nicht gar alter Zeit und 

werde, sie zu meiner Zeistreuung mit meiner mussigen und 

muden Feder wiederholt-nd, sie denen zu erzahlen versuchen, 

welche etwa Vergniigen daran finden sollten, sie zu horen.“ 

Der Inhalt der Novelle selbst ist in Kurze folgender: 
Der Kaiser Friediich Barbarossa hatte sich einst, als er 



Der Urbano. 67 7 

auf einer Jagd in der Nahe von Rom einen Eber verfolgte, 

von seinem Gefolge getrennt und den rechten Weg verloren. 

Auf einen hohen Baum steigend und nach einer menschlichen 

Wohnung umherspahend, sieht er in der Feme Rauch auf- 

steigen. Er schreitet, sein Ross am Zugel fiihrend, durch dns 

Waldesdickicht in dieser Richtung vorwarts und gelangt endlich 

zu einer kleinen Hiitte. In derselben befindet sich nur ein ganz 

junges Madchen, dessen Mutter, eine Wittwe, durch Handarbeit 

bei einem Gastwirtlie in der Stadt sich ihren Lebensunterhalt 

erwirbt, nachdem sie frilher einmal in besseren Verhaltnissen 

sich befunden hatte. Das Madchen will, fiir ihre Ehre besorgt, 

den an die Tliur der Hiitte poclienden Fremdling nicht ein- 

lassen. Der Kaiser aber erbricht die Pforte, beruliigt jedoch 

darauf sofort das erschreckte Madchen und erklart ihr, dass er 

ein Jager sei, der sich im Walde verirrt habe, und dass er 

nur einen Irnbiss und ein Obdach fiir die Nacht begehre. 
Silvestra — dies ist der Name der einsain im Walde lebenden 

Jungfrau — rUstet dem Gaste eine landlich einfache Abend- 

mahlzeit, bei welcher sie ihm Gesellschaft leistet. Der Kaiser 
wird von der Schonheit des Madchens machtig ergrilfen und 

bittet dasselbe, nachdem er ihr die Ehe versprochen und An- 
deutungen iiber seinen hohen Stand gegeben hat, dass es ihm 

zu Willen sein mdge. Silvestra straubt sich heftig und sucht 

ihm zu entfliehen, er aber holt sie ein, bezwingt sie und raubt 

ihr gewaltsam ihre Jungfrauschaft. Am Morgen nimmt er von 

ihr Abschied, ihr nochmals die Ehe zusichernd und ihr 

einen kostbaren Ring als Pfand iiberreichend. Silvestra ist von 

dem Kaiser schwanger geworden. Anfangs, so lange sie noch 

hoift, dass ihr Verfiihrer das gegebene Wort halten werde, 
sucht sie ihren Zustand zu verbergen, endlich aber entdeckt 

sie ihn und seine Veranlassung ihrer Mutter. Diese ist dar- 

iiber tief betrubt; da sie indessen einsieht, dass ihre Tochter 

keine oder doch nur geringe Schuld trage, so zUrnt sie der¬ 

selben nicht. Sie bringt das Madchen in das Haus des Gast- 

wirthes zu Rom, welcher unter der Bedingung, dass sie sich 

im Hauswesen niitzlich mache, sich ihrer annehmen zu wollen 
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erklart. Bald darauf stirbt die Mutter. Silvestra aber wird 

nach Ablauf der gehorigen Zeit von einem Sohne entbunden, 

welcher den Namen XJrbano erhalt und fur einen Sohn des Gast- 
» _ _ 

wirthes gilt. Zu gleicher Zeit wird dem Kaiser von seiner 

Gemahlin ein Sohn geboren, welcher Speculo genannt wird. 

XJrbano wachst im Hause seines Pflegevaters zum Jungling 

heran. Er hat von Kindheit auf etwas Edles und Vornehmes 

in seinem Wesen und findet nur an ritterlichen Eilnsten und 

Vergniigungen Freude; dem Sohne des Kaisers, Speculo, gleicht 

er bis zum Verwechseln, und es befreunden sich auch beide 

Jiinglinge auf das Innigste. Der Gastwirth macht seinem 

Pflegesohne Vorwiirfe, dass er sich gar nicht um das Geschaft 

bekUmmere und ihm in der Fiihrung desselben nicht beistehe, 

sondern immer nur den vornehmen Junker spielen wolle. 

XJrbano fiigt sich, wenn auch mit schwerem Herzen, den Wlin- 

schen seines vermeintlichen Vaters und ist nach Kraften in 

der Wirthschaft thatig. Im Gasthofe verkehren offers drei 
Briider, Kaufleute aus Florenz. Einem derselben, Blandicio, 

fallt die ungemeine Aehnlichkeit Urbano’s mit dem Prinzen 

Speculo auf, und dies gibt ihm Gelegenheit, den Plan zu einem 

abgefeimten Gaunerstticke zu entwerfen, fur dessen Ausfuhrung 

er auch seine Briider und schliesslich, und zwar ohne sonder- 

liche Anstrengung, XJrbano selbst gewinnt. Die Kaufleute 

wollen mit XJrbano an den Hof des Sultans von Babylon 

nach Kairo reisen und dort XJrbano fiir den Prinzen Speculo 
ausgeben, der gekommen sei, um die zwischen seinem 

Vater, dem Kaiser, einerseits und dem Sultan andererseits 

wegen des von dem letzteren schuldig gebliebenen Tributes 

bestehenden Misshelligkeiten friedlich auszugleichen; sie hoffen 

durch diesen Betrug grosse Keichthiimer an Geschenken etc. 

zu erlangen. Ein Schiffscapitain wird fur die abenteuerliche 

Keise gewonnen, und als man von diesem erfahrt, dass der 

Sultan eine junge, wunderbar schone Tochter habe, beschliesst 

man, Urbano solle um dieselbe freien. Der ebenso wunderliche 

wie verbrecherische Plan gelirigt liber Erwarten. Der Sultan 

halt XJrbano wirklich fiir den Prinzen Speculo, und Blandicio 
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spielt die von ihm ilbernommene Kolle eines Unterhandlers 

ebenso gewandt, wie der Pseudo-Prinz Urbano die seinige. 

So willigt denn der Sultan wirklich in die Vermahlung seiner 

Tochter mit dein vermeintlichen Kaiserssohne. Urbano ist 

dariiber um so mehr erfreut, als er die schdne Prinzessin lieb 

gewonnen bat und sie seine Neigung erwiedert. Die Sultans- 

tochter wird mit Gold, Edelsteinen und sonstigen Schatzen 

reich ausgesteuert und erhalt iiberdies noch beim Abschiede 

von ihrer Mutter Perlen von unschatzbarem Werthe. Begleitet 

wird sie jedoch nur von ibrer alten Amme, da Blandicio es dem 

Sultan als einen Wunscb des Kaisers ausgesprocben bat, dass 

der Piinzessin kein grosseres Gefolge beigegeben werde. Auf 

der Seefahrt beschliessen die Kaufleute, sich Urbano’s und 
seiner Gattin zu entledigen, um dann gemeinsam mit dem 

Capitain sich in die Schatze der Prinzessin theilen zu kbnnen. 

Man legt unter einem Vorwande auf einer wiisten, nur von 

wilden Thieren bewohnten Insel an, und Blandicio macht 
Urbano den Vorschlag, dass er bier ein in der Aussteuer der 

Prinzessin befindliches prachtvolles Zelt aufschlagen lassen und 

in demselben in nachster Nacht das bis jetzt noch nicht voll- 

zogene Beilager mit seiner Gattin abhalten solle. Urbano 
willigt mit Freuden ein und handelt ganz nacb Blandicio’s 

Wunscb. In der Naeht nun, als er mit seiner Gemahlin im 

Zelte schlummert (in einem Winkel desselben schlaft auch die 

alte Amme), sendet Blandicio den Schiffscapitain ab, damit er 

das junge Paar ermorde. Der Capitain verfiigt sich, mit einer 

Axt bewaffnet, zu dem Zelte, um sich des blutigen Auftrages 

zu entledigen. Als er aber in das Zelt eingetreten ist und 

die Liebenden sanft und arglos schlummern siebt, kann er es 
nicht liber das Herz bringen, die Blutthat auszufubren, sondern 

kehrt unverricbteter Dinge zuriick und erklart dem Blandicio, 

dass er des Hordes nicht fahig gewesen sei, dass es aber dessen 

auch gar nicht bediirfe, da, wenn man das junge Paar auf der 

Insel zuriicklasse, dasselbe einem sicheren Tode ilberliefert 

werde. So lasst denn Blandicio das Schiff sofort absegeln. Die 

Fahrt ist gliicklich. Nacb ihrer Beendigung begeben sich die 
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drei Briider naeh Paris, um dort die geraubten Schatze unge- 

stort geniessen zu konnen; sie kaufen sich auch wirklich 

Hauser, Villen und Landgiiter und gelangen bald zu Einfluss 

und Ansehen. Der Schiftscapitain aber, dem die Briider einigen 

Antheil an der Beute vergonnt haben, zieht sich nach Cata- 
lonien zuruck. 

Urbano und Lucrezia — denn dies ist der Name der 

Prinzessin — erwachen und begeben sich an’s Ufer. Da sehen 

sie, dass das Schiff abgefahren ist, und erkennen den an ihnen 

verubten schandlichen Betrug. Selbstverstandlich ist es, dass 

rathlose Verzweiflung sich ihrer bemachtigt. Urbano gesteht 

nun auch seiner Gattin, dass er sie hintergangen habe und 

dass er nicht der Sohn des Kaisers, sondern eines Gastwirthes 

sei. Lucrezia, so sehr sie auch durch dieses Gestandniss be- 

trilbt wird, verzeiht doch ihrem Gemahle und versichert 

ihn ihrer Liebe. Einige Tage ernahren sie sich elendiglich 

von Krautern, dann aber fiihlen sie sich auf das Aeusserste 

ermattet und entkraftet und legen sich auf ihre Betten, um 

den Tod zu erwarten. Sie verfallen auch wirklich bald in 

schwere Ohnmacht. Ein Schiff kommt voriiber; die Beman- 

nung gewahrt mit Staunen inmitten der wiisten und unwirth- 

lichen Insel das kostbare Zelt, ihre Neugier wird erregt, man 

beschliesst anzulegen und den Zusammenhang der Sache zu 
erforschen. So entdeckt man das dem Tode nahe junge Paar 

sowie die alte Amme, man bringt sie an Bord und ruft sie dort 

in^s Leben zuruck. Das Schiff landet in Neapel. Lucrezia 

schenkt dem Schiffsherrn zum Dank fiir die Rettung ihr prach- 

tiges Zelt. Darauf und nachdem sie ihre kostbaren Gewander 

mit einfachen Kleidern vertauscht, wandern die jungen Gatten 

nach Rom. Dort sucht Urbano zunachst wieder bei seinem 

vermeintlichen Vater eine Unterkunft, wird aber von diesem 

barsch abgewiesen. Silvestra jedoch, die immer noch in dem 

Gasthofe lebt, verschafft ihrem Sohne und dessen Gattin bei 

einer Nachbarin Wohnung. Am nachsten Tage veraussert 

Lucrezia eine ihrer kostbaren Perl^n, welche sie im Unterkleid 

verwahrt und dadurch gerettet hatte, erhalt dafur 70000 Du- 
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eaten, kauft nun eiiien schonen Palast in der Nahe der 

kaiserlichen Burg und richtet einen vornehmen Haushalt ein. 

Urbano lebt fortan ganz als Ritter — denn Lucrezia hat es ihm 

zur Bedingung gemacht, dass er kein Gewerbe betreiben 

solle —, verkehrt viel am kaiserlichen Hofe und gewinnt 

durch seine grosse Aehnlichkeit mit dem unlangst verstorbenen 

Speculo die voile Liebe und Gunst des Kaisers, welche ilbrigens 

in kaum minderem Grade auch der Lucrezia zu Theil wird. 

Nach einiger Zeit rustet der Kaiser zum Kriege wider den 

Sultan von Babylon. Aus alien ihm unterworfenen Staaten 

kommen Gesandte nach Rom, urn ihm Geldmittel und sonstige 

Unterstutzungen zur Verfiigung zu stellen. Aus Paris wird 

Blandicio mit seinen Briidern abgesandt. Luci'ezia erkennt 

die vormaligen Kaufleute wieder. Der Wunsch, sich an ihnen 

zu rachen, und das Streben, den schlimmen Folgen, welche 

nach dem Ausbruche des Krieges gegen den Sultan das gegen 

ihren Willen erfolgende Bekanntwerden ihrer Abstammung fur 

sie und Urbano haben kbnnte, bestimmen sie, dem Kaiser frei- 

willig Alles zu entdecken. Sie thut dies bei einem Gastmahle, 

zu welchem sie den Kaiser geladen. Dieser ist natiirlich iiber 

die ihm gemachte Erdifnung sehr erstaunt, gewahrt aber, wie 

er vorher versprochen hatte, Verzeihung. Die florentiner 

Briider werden verurtheilt, von Pferden zerrissen zu werden, 

indessen auf Lucrezia’s Bitten zu lebenslanglichem Gefangnisse 

begnadigt. Der Kaiser forscht nun nach Urbano’s Herkunft. 

Urbano bezeichnet den Gastwirth als seinen Vater, dieser aber, 

vor den Kaiser gerufen, bekennt, dass Urbano nur sein Pflege- 

sohn sei. Nun wird Silvestra gerufen und berichtet, was sie 

von dem Vater ihres Sohnes weiss. Der Kaiser erkennt aus 
ihrer Erzahlung, dass er selbst Silvestra’s Verfiihrer gewesen, 

und es wird ihm dies durch Vorzeigung des Ringes, den er 

einst Silvestra gegeben, mit volliger Sicherheit bestatigt. 

Reuevoll und innig gerUhrt vermahlt er sich nun — denn seine 

friihere Gattin war schon langst verstorben — mit Silvestra 

und suhnt so das alte Unrest. Der Gastwirth wird filr die 

Pflege, welche er dem Knaben Urbano hatte zu Theil werden 
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lassen, reich belohnt, ebenso jener Schiffsberr, welcher Urbano 

und Liicrezia gerettet hatte. Urbano selbst aber wird als Sohn 

des Kaisers anerkannt und nebst seiner Gattin von seinem 

Vater hoch geehrt und geliebt. 
Dies ist der ErzMung Inbalt. Man wird gestehen rniis- 

sen, dass die Fabel anmuthig genug ist. Nur freilich muss 

man sie als ein lediglich fluchtiger Unterhaltung dienendes 

Marchen auffassen und darf nicht hohere Anspriiche an sie 

stellen wollen, denn einer kritischen Prufung vermag sie 

keineswegs Stand zu halten. Wollte man sie einer solchen 

unterwerfen, so wiirde vor alien Dingen zu riigen sein, dass 

die Erzahlung durch und durch unwahrscheinlich ist und 

namentlich durch ihre Bezugnahme auf den Kaiser Friedrich 

Barbarossa auf das Aergste gegen die historische Wahrheit 

siindigt. Es ist eben der Urbano ein Abenteuerroman, wie sie 

das spate Alterthum in reicher Ftille erzeugt und auf das 

Mittelalter vererbt hat, ein Abenteuerroman, in welchem die 

Phantasie von alien Voraussetzungen der Bealitat abstrahirt 

und sich ungeziigelt in den wundersamsten Combinationen er- 

geht. So sehen wir denn, wie Boccaccio, nachdem er einst 

in der ,Fiammetta‘ den modernen, psychologisch vertieften 

Roman geschatfen hatte, am Ende seiner Laufbahn die flachen 

Gleise der mittelalterlichen Novellistik wiedei- betreten hat — 

ein lehrreiches Beispiel fur die oft beobachtete Thatsache, dass 

der Genius wohl zeitweilig liber das Niveau seiner Zeit sich 
zu erheben vermag, schliesslich aber doch wieder auf dasselbe 

zurhcksinkt, da eben die Menschenkraft zu schwach ist, um 

sich dauernd den Einfliissen der Umgebung zu entziehen. 

Fine „nicht sehr alte Geschichte (storia non mol to antica)“ 

nennt Boccaccio im Vorworte die Urbano-Fabel und scheint 

also geglaubt zu haben, dass sie sich wirklich auf den Kaiser 
Friedrich Barbarossa beziehe. Es ist das wunderlich genug, 

zumal wenn man bedenkt, dass dem 14. Jahrhunderte die 

Zeiten Barbarossa’s verhaltnissmassig noch recht nahe lagen 

und dass Boccaccio, wie seine gelehrten Werke beweisen, Ge- 

schichtskenntniss genug besass, um uber Barbarossa’s Lebens- 
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schicksale unterrichtet zu sein. Jedenfalls erkennen wir daraus, 

wie unendlich naiv des Dichters Geschichtsanschauung war 

und wie gleichgiiltig er sich gegen Quellenkritik verhielt. 

In Wirklichkeit ist die Urbano-Fabel eine sehr alte Ge- 

schichte, und ihre urspriinglichen Helden sind Constantin der 

Grosse (= Urbano) und dessen Aeltern Constantins Cblorus 

(= Barbarossa) und Helena (= Silvestra). Die bier in Frage 

kommende Constantin-Sage stimmt in der bis jetzt bekannten 

einzigen Version, welche erst ganz kiirzlich herausgegeben 

worden ist , in alien wesentlichen und selbst auch in man- 

chen unwesentlichen Zugen mit dem Urbano so genau uberein, 

dass die urspriingliche Identitat beider Dichtungen gar nicht 

bezweifelt werden kann. Wir haben also im Urbano ein neues, 

interessantes Beispiel fiir jene wichtige litterargeschichtliche 

Erscheinung, welche sich als die Uebertragung antiker, bezw. 

spat-antiker Sagen in das Mittelalterliche bezeichnen lasst, und 

auch am Urbano, wie so vielfach anderwarts, konnen wir be- 

obachten, wie eine alte Sage dadurch lebendig erhalten wird, 

dass die urspriinglich in ihr auftretenden historischen Personen, 

wenn dieselben dem Volksbewusstsein frernd geworden sind, 
mit solchen vertauscht werden, welche der noch naheliegenden 

Vergangenheit angehoren und aus diesem Grunde in dem Ge- 

dachtnisse und in der Phantasie des Volkes noch in voller 

Frische fortleben. Uebrigens diirfte durch die am Urbano 
gemachte Beobachtung unsere frliher beziiglich der Quellen 

der Decamerone-Novellen aufgestellte Behauptung, dass Boc¬ 

caccio nicht auf die urspriinglichen Quellen zuriickging, sondern 

mit der Bearbeitung der volksthiimlichen und italianisirten 

1) Incerti auctoris de Constantino Magno eiusque matre Helena libel- 
lus, e codicibus (Dresdensi et Fribergensi) primus ed. Ed. Heydenreich. 
(Leipzig, 1879). Es ist iibrigens diese Version, was der Herausgeber nicht 
genug beachtet hat, ganz zweifellos ein Werk des Mittelalters (vermuthlich 
des 12. Jahrhunderts), ebenso zweifellos aber beruht sie auf einer bis jetzt 
noch nicht entdeckten Dichtung des spaten Alterthums, welche urspriinglich 
griechisch abgefasst gewesen sein diirfte. 



(534 Zwolftes Capitel. 

Versionen der Sagenstoffe sich begniigte, eine erwiinschte Be- 

statigung finden. 

Wie in alien seinen novellistischen Werken, so erzahlt 
« 

Boccaccio auch im ,Urbano‘ sehr gewandt und fliessend, aber 

es will uns doch bediinken, als zeige sich in dieser Novellette 

etwas von der behaglich breit sich ergehenden Redseligkeit 

des Alters , als babe der Dichter nicht mehr so recht 

vermocht, die Form der Darstellung zu beherrschen, ihr 

Rundung und kunstlerisches Ebenmaass zu verleihen. Die 

Diction des ,Urbano‘ kann lebhaft an diejenige des ,Filocopo‘ 

gemahnen: es zeigt sich in beiden Dichtungen eine gewisse 

Maasslosigkeit, nur dass dieselbe im ,Filocopo‘ ein Product der 

uberschiissigen, im ,Urbano‘ dagegen der mangelnden Kraft 

ist, so dass wir auch hier wahrnehmen kbnnen, dass entgegen- 

gesetzte Ursachen die gleichen Wirkungen ergeben. Indessen, 

wenn auch die Sprache des ,Urbano‘ an Anmuth und Kraft 

hinter derjenigen des ,Decamerone‘, des ,Fiammetta-Romanes‘ 

und selbst des ,Ameto‘ weit zurucksteht, so zeigt sie doch 

unverkennbar das Geprage der Individualitat Boccaccio’s und 

tragt dadurch den vollgiiltigsten Beweis fiir die Authenticitat 

des Werkes in sich. Schon aus diesem Grunde muss die von 

Borghini aufgestellte Annahme, dass der ,Urbano‘ erst im 

16. Jahrhunderte von einem gewissen Cambio di Stefano aus 

Citta di Gastello verfasst worden sei, als haltlos erscheinen ^). 

Aber auch andere Grunde sprechen fiir die Aechtheit des 

,Urbano‘. So namentlich der Inhalt des Vorwortes zu dem- 

selben. Es beklagt hier, wie wir sahen, der Verfasser den 

Tod eines lieben Freundes und zwar in einer Ausdrucksweise, 

welche auf das Lebhafteste an den Brief erinnert, den Boccac¬ 

cio nach dem Tode Petrarca’s an dessen Schwiegersohn, 

Man bedenke, dass der Urbano trotz der verhaltnissmassigen 
Einfacbheit seines Inbaltes doch in der Moutier’schen Ausgabe nicbt 
weniger als 65 Octavseiten umfasst. 

Man vergleiche hieriiber und iiber das Verhaltniss des sogenannten 
,Imperiale‘ zura Urbano die eben so treffliche wie biindige Auseinander- 
setzung von Landau a. a. 0., p. 245 f. 
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Francesco da Brossano, richtete. Auch die in dem Vovworte 

ausgesprochenen Klagen des Dichters iiber sein schweres 

Siechthum finden in jeneni Briefe ein vollig entsprechendes 

Seitenstiick, und es lassen sich diese auffallenden Ueberein- 

stiinmungen wol eben nur durch die Annahme erldaren, dass 

das Vorwort und der Brief von ein und derselben Person, 

d. h. von Boccaccio, geschrieben seien. Und dann ist es von 

vornherein vollig glaubhaft, dass der Verfasser des Deca- 

merone, der von Jugend an ein so eifriger und productiver 

Novellendichter gewesen war, gerade in der xsiederschrift 

einer Novelle eine Ableitung fiir seine triiben Gedanken ge- 

sucht haben sollte ^). Endlich ist auch zu beriicksichtigen, 

dass sammtliche alteste Ausgaben des ,Urbano einstiminig 

Boccaccio als dessen Verfasser b^zeichnen. Freilich, das muss 

man trotzdem zugestehen, mit unbedingter Sicherheit lasst 

die Aechtheit des ,Urbano‘ sich nicht beweisen, und wenn 

es Jemand geliistet, ihn als das Werk eines geschickten 

Falschers zu betrachten -- wie deren das 16. Jahrhundert ja 

so manche aufzuweisen hat —, so kann ihm die Berechtigung 

dazu nicht durchaus abgesprochen werden. Wo aber die 

Wahrheit nicht zu ergrunden ist, da darf der Litterarhisto- 

riker sich an der Wahrscheinlichkeit genugen lassen, und die 

Wahrscheinlichkeit spricht mit guten Griinden fiir des ,Urbano‘ 

Aechtheit. 

1) Auffallig mag es allerdings erscheinen, dass der Verfasser des 

Urbano‘ die Sultanstochter nicht zum Christenthum bekehrt werden lasst. 

Von dem frommgewordenen Boccaccio hatte man dies erwarten sollen. 

Aber die Sache ist doch nicht erheblich genug, urn ein emsthaftes Be- 

denken gegen die Aechtheit des Werkes zu begrunden. 
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Die ,Riine‘ und die lateinischen Dichtungen. 

VV ir haben in den vorausgehenden Capiteln sammtliche 

italienische Dichtungen Boccaccio’s, welche litterargeschicht- 

licbe Bedeutung besitzen, besprochen und konnen, nachdem 

wir dies gethan, mit raschen Schritten dem Ende unseres 

Werkes zueilen. Denn, wenn wir den bis jetzt unbesprochen 

gebliebenen Dichtungen und Schriften Boccaccio’s eine nur 

summarische Betrachtung widmen werden, so diirfte dies Ver- 

fahren theils aus inneren, theils aus ausseren Griinden als 

vollberechtigt erscheinen. Die ,Rime‘ und die lateinischen 

Gedichte besitzen, abgesehen davon, dass sie uns Manches ilber 
die Lebensverhaltnisse ihres Verfassers berichten, keine hohere 

Wichtigkeit. Die Dante-Biographie und der Dante-Commentar 

wiirden, wenn sie nach Gebiilir besprochen und gewiirdigt 

werden sollten, ein tieferes Eingeben auf eine ganze Reihe 

zum Theil sehr complicirter Fragen der Dante - Philologie er- 

lieischen; um aber eine derartige Untersuchung zu fiihren, fehlen 

uns in diesem Buche, in welchem wir nur mit der Litteratur der 

Renaissance uns zu bescbaftigen haben, Veranlassung und Raurn. 

Anders wlirde es sich mit den gelehrten lateinischen Werken 

Boccaccio’s verhalten, die einen sehr wesentlichen Bestand- 

theil der Fruhrenaissancelitteratur bilden, und ihre ausfuhr- 

liche Besprechung hatte eine unserer Hauptaufgaben sein 
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mtissen — indessen ein Anderer hat bereits diese Aufgabe in so 

vortrefflicher Weise gelost, dass etwas Wesentliches nicht mehr 

nachzutragen ist: seitdem Hortis’ umfangreiche und von staunens- 

werther Gelehrsamkeit und Forschergabe zeugende ,Studi sulle 

opere latino del Boccaecio‘ erschienen sind, wiirde es ebenso 

vermessen wie ergebnisslos sein, den gleichen Gegenstand noch- 

mals behandeln zu wollen, und unser Ehrgeiz wenigstens ist 

es nicht, nach Homer eine Ilias zu schreiben^). 

Die lyrischen italienischen Dichtungen Boccaccio’s sind in 

Bezug auf ihre Form fast sammtlich Sonette^), und ihr Inhalt 

ist, mit wenigen Ausnahmen, erotischer Art. Schon ihre ver- 

haltnissmassig geringe Zahl aber^) kann Zeugniss dafur ab- 

legen, dass Boccaccio fur die lyrische Dichtung wenig Beruf 

und Neigung besass. Und er hat in der That in dieser Be- 

ziehung nicht viel mehr geleistet, als ein jeder Andere, der in 

der Kunst der Reime einigermaassen bewandert ist: er hat in 

seinen jungen Jahren dem Gott der Liebe den schuldigen 

Tribut in Versen dargebracht, er hat in gelegentlichen an- 

dachtsvollen Stimmungen einige religiose Lieder verfasst, er 

hat danii imd wann mit Freunden ein Sonett gewechselt — 

dies ist aber auch so ziemlich Alles. Seine Begabung wies 

seinen dichterischen Drang eben auf andere Bahnen hin, und 

verstandig war es von ihm gehandelt, dass er sein Talent 

nicht forcirte und nicht urn jeden Preis nach dem Lorbeer- 

kranz des Lyrikers streben wollte. Sein Empfinden und Fiih- 

len war ein zu wenig tiefes, als dass es zur ergiebigen Quelle 

1) Was in Bezug auf die gelelirten lateinischen Werke gesagt ^\Tirde, 

gilt auch von den Eklogen. 
Man sehe das oben S. 456 aufgestellte Verzeichniss. 

Man kann hiergegen allerdings einwenden, dass Boccaccio angibt, 

seine Jugenddicbtungen (und es ist bierbei ja gewiss an lyrische und ero- 

tische Gedichte zu denken) verbrannt zu baben (vgl. oben S. 441). Aber 

abgeseben davon, ob diese Angabe Glauben verdient, bat docb Boccaccio 

jedenfalls die uns erhaltenen Sonette und Canzonen der Aufbewahrung fur 

wertb erachtet oder auch, weil sie bereits in Abscbriften verbreitet waren, 

sie nicht mehr vernicbten konnen. Wie dem auch sein mag, in jedem 

Falle ist es bemerkenswerth, dass die erbaltene Liedersammlung eines auf 

anderem Gebiete so prodiictiven Dichters nicht umfangreicher ist. 
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eines gedankenreichen und kraftvollen Liederstromes hatte 

werden konnen; sein ganzes Sinnen und Denken war weit mehr 

der Aussenwelt, als dem eigenen Innern zugewandt, und er 

besass nicht jenes Interesse an dem eigenen Ich, dessen es 

bedarf, wenn Stimmungen und Gefuhle als des Ausdrucks und 

der Feststellung in poetischer Form wiii-dig erscheinen sollen. 

In dieser Hinsicht unterscheidet Boccaccio sich scharf von 

Petrarca. Der letztere war durch und durch subjectiv an- 

gelegt, kannte nichts Wichtigeres und Interessanteres, als 

seine eigene Person und widmete derselben ein eingehendes, 

wahrhaft mikroskopisches Studium: Alles, was das eigene liebe 

Ich empfand, wurde ihm der bevorzugte Gegenstand der 

Beobachtung und der allseitigen Beschaftigung, keine Gefiihls- 

faser wurde von ihm unsecirt gelassen, keine noch so fluchtige 

Stimmung durfte ihm entschwinden, ohne vorher schriftlich 

fixirt und der Nachwelt aufbewahrt worden zu sein. Dass ein 

solcher Mann von einer zuweilen bis in das Krankhafte sich 

steigernden Eitelkeit durch und durch erfullt sein musste, ist 

selbstverstandlich, andererseits aber leuchtet auch ein, dass er, 

wenn er — wie es ja der Fall ~ iiberhaupt poetische Bega- 

bung besass, zum Lyriker geradezu pradestinirt war, ebenso, 

wie er auch ein leidenschaftlicher Briefschreiber w^erden 

musste. Einen ganz anders gearteten Character besass Boc¬ 

caccio: er war frei von Eitelkeit, er trieb keine Selbstveriiot- 

terung mit seinem Ich, er vermochte es, iiber die Schranken 

der Subjectivitat sich zu erheben und zur Objectivitat der Be- 

trachtung sich emporzuschwingen, ihm war die Aussenwelt und 

deren Studium wichtiger, als die intensive Beschaftigung mit 

dem Mikrokosmus des eigenen Denkens und Empfindens, ihn 

interessirte zumeist das, was die Anderen trieben und dachten, 

und die eigene Persdnlichkeit erschien ihm nicht als das vor- 

nehmste Object des Denkens und Dichtens. Daher war Boc¬ 

caccio auch weit freier, als sein lorbeergekronter Freund, von 

Sentimentalitat und von selbstqualerischen und weltschmerz- 

lichen Stimmungen, er empfand naturlicher und frischer, aller- 

dings auch weniger tief, er war fahiger, die Wirklichkeit zu 
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erkennen, und geneigter, sich mit ihr praktisch abzufinden, so 

gut er es eben vermochte; Illusionen gab er sich nicht hin. 

So ist es ganz charakteristisch fur ihn, dass er — sehr im 

Gegensatze zu Petrarca' — Cola di Rienzo’s phantastisches 

Unternehmen nach Gebuhr ignoriit zu haben scheint, dass er 

an Karls IV. Roinerzug keinerlei Hoifnungen, wohl aber Be- 

fiirchtungen knupfte, dass er von der Riickkehr des Papstes 

nach Rom nicht den Beginn eines neuen goldenen Zeitalters 

erwartete. 

Wie dem aber auch sein mag, Boccaccio war jedenfalls 

zum Lyriker nicht geboren. Die lyrische Stimmung der Seele 

war bei ihm kein von vornherein gegebener und dauernder, 

sondern nur ein zeitweilig und fliichtig eintretender Zustand. 

Und so hat er denn nur Einiges in der Lyrik geschaffen, nicht 

Vieles, und dieses Einige ist, weil keiner tieferen Quelle ent- 

flossen, im Grossen und Ganzen genommen nur von sehr 

massigem WertheQ. Nicht freilich, als ob es in Boccaccio’s 

Canzoniere an Liedern fehlte, die durch ihren Gedankeninhalt 

und durch Formenschonheit zu gefallen vermochten — es fin- 

den sich deren genug, aber es fehlt ihnen doch die wahre 

Originalitiit und die wahre Tiefe, sie tragen nicht den Stempel 

einer gottbegnadeten Geiiialitat an sich, sie erheben sich nicht 

iiber das Niveau der Durchschnittsleistungen mittelmassig be- 

gabter Poeten. Der Pflicht, auf die Besprechung von Einzel- 

heiten einzugehen, halten wir uns fiir iiberhoben, da wir das, 

was hier gesagt werden konnte, bereits an andern Orten 

(p. 159 f. und 188) gesagt haben. Nur darauf mochten wir 

Das Werthvollste, was Boccaccio in der Lyrik geleistet, dilrften 
die lyrischen Parthien im ,Ameto‘ und im ,Ninfale Fiesolano‘ sein; mit 
gewissem Rechte konnte man diese Dichtungen in ihrer Gesammtheit als 
lyrische bezeichnen, denn auch die Prosa des ,Ameto‘ — das ,Ninfale‘ ist ja 
iibrigens durchweg in poetischer Form abgefasst—'ist bald mehr bald weniger - 
lyrisch angehaucht; in den Prosaparthien des",Ameto‘ klingt der lyrische 
Ton oft so machtig durch, dass man die Empfindung erhalt, in Prosaform 
geschriebene Verse zu lesen. Man konnte versucht sein, zu sagen, Boc¬ 
caccio sei ein Prosalyriker, aber kein Verslyriker gewesen, falls man sich 

dieser wunderlichen Ausdriicke bedienen diirfte. 
Korting, Boccaccio. 44 
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noch hinweisen, dass Boccaccio in seinen lyrischen Dichtungen 

die gleiche Meisterschaft in der Behandlung der Sprache und 

des Verses bekundet, welche in seinen epischen Gedichten so 

bewundernswerth ist. 
Von noch geringerem absoluten Werthe, als die italienischen 

,Rime‘, sind Boccaccio’s lateinische Eklogen. In den ,Rime‘ ist 

dock wenigstens Naturlichkeit und Frische des Gefiihls zu 

iinden, in den Eklogen aber fehlen auch diese, es wird in 

ihnen vielmehr die Natur von dem Schwulste der Allegorie 

vollig erstickt. Es war ein iiberaus ungliicklicher Gedanke 

Boccaccio’s, die Bucolica Virgil’s und Petrarca’s nachbilden zu 

wollen, wie denn ilberhaupt diese gauze bukolisclie Oder, rich- 

tiger, pseudo-bukolische Dichtungsgattung der Renaissance- 

litteratur schweres Unheil gebracht hat, indem durch sie die 

ohnehin der Renaissancepoesie innewohnende Tendenz zur 

Formen- und Gedankenspielerei, zur Kiinstelei und Unnatur 

ganz wesentlich gefordert worden ist. Wenn irgeiid einer, so 

war Petrarca befahigt, der pseudo-bukolischen Poesie eine 

gewisse Wiirde des Gedankeninhaltes und eine ihre Schwachen 

verhiillende Anmuth der Form zu verleihen — und doch wie 

uner(][uicklich sind, im Grossen und Ganzen betrachtet, auch 

seine Eklogen! wie selten geschieht es in ihnen, dass ein an 

sich tief poetischer Gedanke zuin angemessenen Ausdrucke 

gelangt, dass das achte Gold dichterischen Empfindens unter 

den wiisten Schlacken der Allegorie, mit denen es umhiillt ist, 

hervorleuchtet! 
Urn wie viel mehr aber musste Boccaccio auf dem gefahr- 

vollen Gebiete der bukolischen Dichtung scheitern! war er 

doch von Natur zu ganz andern Dingen, als zu allegorischen 

Versspielereien berufen! Und noch ein ausserer Umstand 

wirkte zur Vervollstandigung seines Misserfolges wesentlich bei; 

er besass nicht die erforderliche Herrschaft uber die lateinische 

Sprache und Metrik, urn in lateinischeii Dichtungen auch selbst 

den elementarsten Anforderungen der Form geniigen zu kbn- 

nen. Wurde es ihm schon schwer genug, eine einigermaassen 

grammatisch und stylistisch correcte lateinische Prosa zu 
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schreibeii, so war es ihm beinahe unmoglicb, sicb in latei- 

niscber Spracbe der poetiscben Redeform mit w'enigstens einiger 

Gewandtbeit zu bedienen und Verse zu bauen, die nicbt allent- 

balben den peinlicben Eindruck eines schiilerbaften Unver- 

mbgens bervorriefen. Derselbe Mann, der seine italieniscbe 

Mutterspracbe mit vollendeter Kunst zu bandbaben und seinen 

Zwecken gemass zu gestalten wusste, war unbeholfen, wie ein 

Kind, wenn er in lateinischem Idiome zu schreiben und zu 

dichten versuchte^), so gern man aucb zugesteben mag, dass er 

des praktiscben Gebraucbes der lateinischen Spracbe immerbin 

noch macbtiger war, als viele seiner Zeitgenossen, und,dass 

seine Latinitat bei weitem nicbt die schlechteste ist, welcber 

wir im Trecento begegnen. 

Man behauptet gewiss nicbt zu viel, wenn man sagt, dass 

unter alien Dichtungen Boccaccio’s — und wir haben dock 

schon liber mancbe derselben ein ungiinstiges Urtheil aus. 

sprechen miissen — die Eklogen die misslun gensten undun- 

geniessbarsten seien. Es scbeint in diesen Gedichten Boccaccio 

nach dem Grundsatze gehandelt zu haben, dass es Aufgabe 

der Spracbe sei, die Gedanken zu verbergen statt sie zu 

offenbaren: so sicbtlich hat er sicb bemlilit, aucb die ein- 

fachsten Binge in unverstandlicher Form darzustellen und den 

gesammten Inhalt seiner Verse mit humanistischer Geheim- 

nisskramerei zu verdunkeln. Und dieses Versteckspiel ist ihm 

nur allzu gut gelungen. Schon den Zeitgenossen, selbst den 
f __ 

personlichen Freunden des Dichters, war es unmoglicb, den 

b Anders urtheilt allerdings Hortis, Studi, p. 68, wenn er sagt: „Con 
lo stupendo italiano . . ., I’italiano del Boccaccio.non puo gareg- 
giare il latino dell’ egloghe boccaccesche; ma h buon latino; e cbi si 
ponesse a fare incetta di errori di prosodia ne’ versi latini 
del Boccaccio avrebbe assai povera messe“, und weiter in Note 1: 
„Da un capo all’ altro si puo dire ch’ h buon latino; e quasi tutti i voca- 
boli e i modi di dire cbe si.scostano dall’ aurea latinita si possono gius- 
tificare con esempi di poeti cristiani.“ Diese Urtheile scbeinen uns ent- 
scbieden zu mild zu sein. Dass Boccaccio kein schlecbteres Latein und 
keine schlechteren Verse schrieb, als mancher spatlateiniscbe christliche 
Dichter, ist gewiss richtig, aber das christliche Spatlatein ist eben auch 
gerade schlecht genug. 

U* 
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Inhalt der Eklogen zu verstehen. Martino da Signa erbat sich 

von dem Veiiasser einen Kommentar. Boccaccio willfahrte 

dieser Bitte, wie es scheint, nur ungern; jedenfalls gab er in 

seinem Antwortscbreiben (b. Corazz. p. 267 — 274) dem Bitt- 

steller nur sehr diirftige Erlauterunpen, ja die beiden ersten 

Eklogen Hess er vollig unerklart, „weil sie keine Bedeutung 

batten und nur jugendliche Leichtfertigkeiten unter ihrer Hulle 

verbargen“. Uebrigens waren, als er diesen Brief schrieb — 

es diirfte dies am Ende der sechziger Jahre erfolgt sein —, seit 

der Abfassung der Eklogen bereits lange Jabre verflossen, und 

es mag leicht geschehen sein, dass ibm selbst die eigenen 

Dicbtungen fremd und unverstandlich geworden waren ^). 

Wir geben im Folgenden eine kurze Uebersicbt des In- 

haltes der einzelnen Eklogen. 

Ekl. 1. (Titel; Florentini; auftretende Personen: die Hirten 

Damon und Tyndarus, 138 Y. Y.). Der Hirt Damon erzahlt seinem 

Freunde Tyndarus, der Neapel verlassen und die Gefilde am Arno 

aufgesucht bat, wie er die schone Nympbe Galla geliebt babe und 

wie er von dieser um des Pampbilus widen treulos verlassen 

worden sei. Tyndarus versucht den Freund zu trosten, indem er 

ihn darauf hinweist, wie sicb noch Alles zum Besseren wenden 

kbnne und wie es ja Zauberformeln und wunrlerkraftige Krauter 

gebe, durch welcbe man die entscbwundene Liebe der Nympbe 

zuriickzurufen vermoge. Damon aber ist alien Trostgriindenunzu- 

ganglicb, ergebt sicb in neidvollen Ausrufen liber seines Neben- 

bublers Pampbilus Gliick und debt zu demGotte Silvanus, er moge 

ibm an der treulosen Geliebten wenigstens die eine Rache 

vergonnen, dass er sie, die jetzt in Jugendschonheit Prangende, 

einst als altes, gebrecbliches, runzliches und graubaariges Weib 

wiedererblicken diirfe. Dann stiirzt er, von seinem Schmerze 

ilberwaltigt, obnmachtig zusammen. Tyndai’us tragt den an- 

d Wenigstens deutet er dies an, wenn er sagt(p. 271): „huius (nominis) 
significatum non pono, quia non memini, nisi iterum revisam 
librum, ex quo de ceteris sumpsi, et ideo ignoscas. Scis 
hominis memoriam labilem esse et potissime sennm“. 
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wesenden Hirtenknaben auf, frisches Wasser herbeizuholen, 

um damit den Bewusstlosen zum Leben zuriickzurufen. 

Ekl. II. (Titel: Pampinea; einzige auftretende Person: 

der Hirt Palaemon [der in der Ueberschrift neben Pal. ge- 

nannte Hirt Melampus wil’d nur im letzten Verse erwalint und 

gar nicht redend eingefiihrt]. — 153 V. V.). Der Hirt Palae¬ 

mon sucht in der Mittagsgluth seine auf der Jagd befindliche 

Geliebte Pampinea und beklagt die Qualen seiner hoffnungs- 

losen Liebe zu derselben. [Die Ekloge, obwol in vielen Par- 

thien recbt dunkel, enthalt doch manche sehr poetische Stellen, 

so z. B. die Schilderung der sommerlichen ]\Iittagsschwule, 

V. 5 if.: 
nunc tacet omne nemus, subeunt vineta cicadae, 

omne pecus radios cessat, cantare volucres 

desistunt ercolla bourn disiungit arator 

fessus et umbrosos quaerit per rura recessus. 

j\Ian wird sich erinnern, dass im Eingange des ,Ameto‘ eine 

ganz ahnliche Schilderung gegeben und eine ganz gleiche 

Situation — das Harren des Ameto auf Lia — dargestellt 

wird, vgl. oben S. 511 f. — Der Name Palaemon erinnert 

iibrigens an den ebenfalls liebeskranken Palemone der ,Teseide‘]. 

Dass Boccaccio in diesen beiden ersten Eklogen selbstdurch- 

lebtem Liebesleide poetischen Ausiruck gegeben babe, diirfte 

zweifellos sein. Unmbglich aber ist es zu bestimmen, auf welche 

Personlichkeiten die Namen Gall a und Pampinea zu beziehen 

seien. Die niichstliegende Vermuthung diirfte wol sein, dass wir 

unter Galla Fiammetta und unter Pampinea jene Pampinea 

zu verstehen haben, welche Boccaccio, wie er im ,Ameto‘ 

(p. 149 ff.) berichtet, als Jiingling in Neapel liebte, bevor er 

seine spatere Herzenskbnigin Fiammetta erblickt hatte (vgl. 

oben S. 149 f.) D. Dieser Vermuthung wurde der Umstand, 

1) Hortis (Studi, p. 2) vermutbet, dass unter dem in der ersten Ekloge 

V. 55 genannten Aegon der Erzbischof Giov. Visconti v. Mailand (von Boc¬ 

caccio oft Egon genannt) zu verstehen sei, und folgert daraus, dass die 

Ekl. im Jahre 1351 entstanden sei. Wir meinen indess, dass zwischen 

Aegon und Egon zu unterscheiden und dass die verschiedene Schreib- 

weise der Namen von Boccaccio selbst beabsichtigt sei. 
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dass in beiden Eklogen die Scene an die Ufer des Arno (statt, 

wie zu erwarten ware, nach Neapel) verlegt wird, vielleicht 

nicht unbedingt im Wege stehen, denn warum sollte man nicht 

annehmen diirfen, dass der Dichter sich die poetische Licenz 

einer Ortsvertauschung gestattet babe, was ihm vielleicht durch 

aussere Rucksichten nahe gelegt wurde? Indessen geben wir 

gern zu, dass, besonders hinsichtlich der ersten Ekloge, gegen 

die ausgesprochene Vermuthung Bedenken sich erheben las- 

sen. Schwierigkeit macht namentlich der Name „Galla“, denn 

so gut derselbe einerseits auch fiir Fiammetta geeignet er- 

scheinen konnte, wenn man sich dessen erinnert, dass sie viel¬ 

leicht die Tochter einer Franzbsin war, so ist doch andererseits 

zu bedenken, dass Boccaccio in seinen sonstigen Dichtungen 

niemals den Namen Fiammetta mit einem andern vertauscht 

hat und dass er die Liebe zu Fiammetta wol niemals als eine 

„lascivia iuvenilis“ bezeichnet haben wiirde, wie er es in Be- 

zug auf diejenige zu Galla im Briefe an Martino da Signa 

gethan hat. 

Sollten sich librigens wirklich die beiden Eklogen auf andere, 

als die allgemein bekannten Liebesverhaltnisse Boccaccio’s be- 

ziehen, so sind dieselben doch jedenfalls sehr fluchtiger Art 

gewesen, da Boccaccio selbst sie verachtlich „lasciviae iuve- 

niles“ nennt und ihrer in seinen sonstigen Werken nie ge- 

denkt. Die pathetischen und scheinbar aus dem innersten 

Herzen hervorquellenden Klagen, mit denen diese Eklogen 

erfiillt sind, waren dann lediglich auf Rechnung der dichte- 

rischen Phantasie und der beliebten Hinneigung der Poeten 

zu volltonenden Hyperbeln zu setzen. 

Den Inhalt der dritten, vierten, ftinften und sechsten 

Ekloge, welche sammtlich auf die politischen Wirren, deren 

Schauplatz das Konigreich Neapel wahrend der Jahre 1345 bis 

1348 war, sich beziehen, haben wir bereits an einer anderen 

Stelle (oben S. 173 ff.) besprochen, wir begniigen uns daher 

mit einer Angabe der Xitel und der Verszahlen: 

Ekl. III. (Faunus — 128 V. V.) — Ekl. IV. (Dorus — 
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153 V. V.) — Ekl. V. (Silva eadens — 134 V. V.) — Ekl. VI. 

(Alcestus — 166 V. V.) 
Auch ilber die siebente Ekloge (Jurgium — 138 V. V.) 

haben wir bereits bei einer friiher sich darbietenden Gelegen- 

lieit (oben S. 204 ff.) die erforderlichen Angaben in Betreff 

des Inbaltes gemacht. 
Ekl. VIII. (Midas —Personen: Midas = NiccolaAeciaiuoli?, 

Pythias = Boccaccio ?, Damon = Zanobi da Strada ?, Lupisca = 

die Kaiserin von Constantinopel ? [NB. Boccaccio gibt in der 

Epistel an Mart, da Sign, aus leicht begreiflichem Grunde 

keine Deutungen der Namen] — 169 Y. V.). Dass die Dich- 

tung gegen Acciaiuoli gerichtet ist, kann schwerlich bezweifelt 

werden (vgl. auch Hortis, Studi, p. 23 f.). Midas hat den 

Hirten Pythias durch Versprechungen aus Tuscien nach Neapel 

gelockt. Damon warnt seinen vertrauensseligen Freund Pythias 

vor des habgierigen Midas Geiz und entwirft ein abschrecken- 

des Bild von Midas’ Charakter. In Folge dessen beschliesst 

Pythias nach Tuscien zuriickzukehren 

Ekl. IX. (Libis^) — Personen: Batrac[hlos = das ge- 

schwatzige Volk von Florenz, Areas = irgend ein Nichtfloren- 

tiner — 198 V. V.). Florenz klagt iiber die ihm durch den 

Kaiser Karl IV. widerfahrene Vergewaltigung. 

Ekl. X. (Vallis opaca — Personen: Lycidas == „quidam 

olim tyrannus,“ Dorilus = „quidam captivus in assiduo maerore 

consistens“. — 175 V. V.). Das Gedicht ist durchaus unver- 

standlich; auch die von Boccaccio selbst im Briefe an Mart, 

da Sign, gegebene iiberaus durftige Erklarung erschliesst den 

Sinn der Dichtung nicht. Einen scharfsinnigen Deutungsver- 

such, dessen Richtigkeit aber immerhin dahin gestellt bleiben 

muss, hat Hortis, Studi, p. 43 ff. gegeben. — Die Schilderung 

q Diese Ekloge ist unseres Erachtens beweisend fiir die Aechtheit 

der italieniseben Epistel Boccaccio’s an Francesco Nelli. 
2) „Libis graece, latine dicitur anxietas!“ Dergleicben wunderlicbe 

pseudo-griechische Worte und baarstraubende Etymologien finden sicb^ in 
der Epistel an Mart, da Sign, massenhaft. Libis soil offenbar = Xvnr) 

sein. 
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der „vallis opaca“ (v. 76 ff.) ist eine Nachbildung der Schil- 

derung Virgils von dem Eingange zur Unterwelt. 

Ekl. XI. (Pantheon. — Personen: Myrtilis = die christ- 

liche Kirche, Glaucus = der Apostel Petrus, Auctor = Boc¬ 

caccio.— 239 V. V.). Das Gedicht gibt eine in allegorisch- 

mythologische Form gekleidete Erzahlung des wesentliclisten 

Inhaltes der biblischen Geschichte — ein interessanter Beleg 

dafur, wie der Humanismus auch das Christenthum zu antiki- 

siren und dadurch sich zu assimiliren versuchte und wie naiv 

er christliche und heidnische Elemente mit einander zu mischen 

wagte. 

Ekl. XII. (Sappho. — Personen: Calliope = „bona sono- 

ritas", d. h. die schone, in poetische Form gekleidete Ausdrucks- 

weise, Aristaeus = ein junger Mann, der gern Dichter werden 

will. — 202 V. V.). Aristaeus, unter welcher Personlichkeit 

sich Boccaccio wol selbst hat darstellen wollen, will die Poesie 

(= Sappho) aufsuchen; er begegnet deren Dienerin Calliope; 

diese versucht, ihm sein Vorhaben auszureden; als er aber 

standhaft bleibt, verweist sie ihn an Silvanus (= Petrarca): 

dieser werde ihm angeben, wo er die Sappho zu finden habe^). 

Silvanus und Minciades Virgil) werden als die bedeuten- 

desten Dichter gepriesen, und Aristaeus bekennt, durch diese 

beiden, deren Wettgesang zum Preise der Sappho er einst gehort 

habe, zur Poesie angeregt worden zu sein. 

Ekl. XIII. (Laurea. — Personen: Daphnis = jeder aus- 

gezeichnete, des Lorbeers wurdige Dichter, Stilbon = ein ge- 

nueser Kaufmann, mit welchem Boccaccio einmal eine Unter- 

haltung iiber den Werth der Poesie gehabt hatte, Critis, d. i. 

0 Dieses Gedicht wiirde fiir Boccaccio,s Biographic Wichtigkeit be- 
sitzen, wenn es dem Dichter gefallen hatte, sich klar auszudriicken. Man 
beachte z. B. folgende, dem Aristaeus in den Mund gelegte Stelle (v. 39 jff.): 
„Me Galatea diu, me quondam Phyllis amavit | et mollis lanugo genas nunc 
serpere coepit, 1 Tradidit et calamos nobis Pan doctior olim ] et cantus 
docuit, nec plebis faece creatus: | Gyrene genetrix est nobis, Thessala 
nympha, | nomen Aristaeus^ glandes et mella vetusti | Arcades accipio nemo- 
ris etc.“ Wie traurig, dass hier die allegorische Hiille die thatsachlichen 
Angaben undurchdringlich verschleiert! 
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yiQLTTjg — derjenige, welcher den Wettgesang zwischen den 

beiden andern Personen durch seinen Ausspruch beendet. — 

150 V. V.) Wettgesang zwischen Daphnis und Stilbon, von 

denen der erstere die Dichtkunst, der letztere den Handel 

verherrlicht. Critis beendet schliesslich den Streit, entscheidet 

ihn aber nicht, sondern belobt beide Streitende in gleieher 

Weise. 

Ekl. XIV. (Olympias. — Personen: Olympias = Boc¬ 

caccio’s im Kindesalter verstorbene, uneheliche Tochter Vio- 

lante, Silvius = Boccaccio, Camalos = „torpens servus“, The- 

rapon: „huius significatum non pono, quia non memini^, be- 

merkt Boccaccio von dieser Persdnlichkeit in der Epistel an 

Mart, da Sign. — 285 W. V.). In einer sclilaflosen Nacht er- 

scheint dem Dichter seine friihverstorbene, verklarte Tochter 

Violante und schildert ihm cles Paradieses Seeligkeit. Vater 

und Kind ergehen sich in traulichen Wechselreden. Der er¬ 

stere spricht die Sehnsucht aus, durch den Tod mit seiner 

Tochter wieder vereint zu werden, diese aber ermahnt ihn 

zum Ausharren im irdischen Leben. — Von alien Eklogen ist 

diese, weil von inniger und wahrer naturlicher Empfindung 

durchhaucht, unstreitig die schbnste, und es wirdNiemand sie zu 

lesen vermdgen, ohne tief ergriffen zu werden. 

Ekl. XV. (Philostropos. — Personen: Philostropos = Pe- 

trarca, Typhlos = Boccaccio. — 221 V. V.). Gesprach zwischen 

Petrarca und Boccaccio. Der erstere ermahnt den letzteren 

in eindringlichen Worten, dem weltlichen Treiben und der 

Sinnenlust zu entsagen und sein Trachten und Denken den 

himmlischen Dingen zuzuwenden. Boccaccio, seiner Siind- 

haftigkeit sich bewusst, zweifelt, dass er iiberhaupt jemals die 

gottliche Verzeihung und damit die Seligkeit werde erlangen 

konnen ^), und verhalt sich in Folge dessen ziemlich abweisend 

Es findet sich hier (v. 164 ff.) eine merkwiirdige Stelle. Philo¬ 
stropos ermahnt Typhlos, sich der Lehre des Hirten Theoschyrus (= S-eov 

xovQog, d. i. Christus) zuzuwenden. Darauf antwortet Typhlos: „Quid 
frustra signare locum, nemus atque laboras? | An visurus ego veniam, Phi- 
lostrope, silvas | huius, quaeso, senis (scil. Dei), cuius rapuisse iuvencam j 
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gegen des Freundes Ermahnungen, da die Befolgung derselben 

ja doch ihm keine Rettung werde bringen konnen und dem- 

nach Verzicht auf den Vollgenuss des irdischen Caseins zweck- 

los sei; erst am Schliisse der Unterredung erklart er sich, 

aber auch noch recht zogernd, bereit, Petrarca nachfolgen zu 

wollen (v. 219: „Urgeor, insistam, tu primus sumito callem“). 

Ekl. XVI. (Angelos. — Personen: Apenninus = Donato 

degli Albanzani [Apenninigena], Angelos = die redend einge- 

fulirte Ekloge selbst. — 144 V. V.). Mit dieser Dichtung wid- 

mete und iibersandte Boccaccio die funfzehn vorausgebenden 

Eklogen seinem und Petrarca’s gemeinsamen Freunde, dem 

Grammatiker Donato degli Albanzani, indem er diesen zugleich 

bat, dass er, vielleicht mit Silvanus’ •(= Petrarca’s) Beihiilfe, 

die Gedichte ausfeilen und verbessern mochte (v. 60 f.: „tu 

pingues facili facies, coeptoque favebit consiliis herbisque suis 

Silvanus et undis“. Die Eklogen werden namlich mit magern 

und krankelnden Lammern verglichen, welche der greise tus- 

cische Hilt Cerretius — Boccaccio seinem Freunde Apenninus 

zum Geschenk zu iibersenden wagt in der Hoffnung, dass der 

erfahrene Hirt Apenninus die diirftigen Thiere durch seine 

kundige Pflege bald heilen und stattlich heranfilttern werde)* 

Es ist sehr denkbar, dass Apenninigena die gewiinschte Correc- 

tur wirklich vorgenommen babe und dass man es sonach ihm zu 

verdanken hat, dass die Latinitat der Eklogen nicht noch 

schlechter ist, als sie von uns oben (S. 691) dargestellt wurde. 

Wenigstens kann man sich im Hinblick auf Boccaccio’s Dich- 

tungen „Verba puellae sepultae ad transeuntem“ und „Verba 

transeuntis ad puellam sepultam“ des Gedankens nicht erweh- 

iamdudum memini? leges ritusque suorum | iam pedibus calcasse meis? 
manibusque nefastis ] carpendas porcis olira iecisse Dionis?“ — Wer oder 
was mag unter der „iuvenca“ zu verstehen sein, welche Boccaccio geraubt zu 
haben angibt? Fast mochte man an die Entfuhrung einer Nonne denken. 
Hortis, Studi, p. 60 bemerkt zu der Stelle: „(Boccaccio) confessa le offese 
fatte a’ servi di Theoschiro, vale a dire a’sacerdoti.“ Das ist gewiss richtig, 
erklart aber nicht genug, denn man mochte wissen, welche ,offese‘ Boc¬ 
caccio den Priestern zugefugt. An gewisse Novellen des Decamerone darf 
man schwerlich denken. 

m 
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ren, dass er, wenn lediglich mit seinen eigenen Kenntnissen 

lateinischer Grammatik und Metrik arbeitend, ein noch scbau- 

erlicheres Latein producirt haben \Yurde, als wir es in den 

Eklogen lesen. — Es enthalt ilbrigens die 16. Ekloge inanche 

interessante Angaben. So verdient bemerkt zu werden, dass 

auch in ihr Boccaccio sich iiber die unwuvdige Behandlung 

beklagt, welche ihin von Seiten des Midas = Acciaiuoli zu 

Theil geworden sei. (Man beachte nainentlicli vv. 107 ff: 
„omnia qui profert, nil dat, mihi maximus Aegon 
iam dixit. Midas pridem, dum fortior aetas, 
iusserat illud idem. Cuius cum credulus intro 

110. festinus silvas, Gaurum Baiasque saluto 
fontibus insignes, et pascua credo parari 
non tauris, parvo pecori parvoque subulco, 
bospes suscipior placidi Stilbonis in antrum, 
ast Midas patitur, nec tandem pabula dantur 

115. nec vocor, ut veniam sumpturus prandia secum. 
Miror et indignor pariter etc.“ 

Die bier gegen Acciaiuoli ausgesprochenen Klagen [besonders 

V. 113 ff.J erinnern lebhaft an die in der Epistel an Francesco 

Nelli erhobenen, und auch hierdurch scheint uns die Aechtheit 

dieses Briefes bezeugt zu werden). Der Beachtung ist auch 

werth, dass Boccaccio in dieser Ekloge, wenn auch in milde- 

ster Form und nur andeutungsweise, den Verdacht ausspricht, 

Petrarca, der ihn so oft zum bleibenden Aufenthalte zu sich 

eingeladen, konne, wenn er (Boccaccio) dieser Einladung Folge 

leiste, gegen ihn ahnlich handeln, wie Acciaiuoli es gethan 

(v. 180 f.) — es ist dies die einzige Stelle, an welcher Boc¬ 

caccio ein, freilich nur leises, Misstrauen gegen seinen sonst 

so hochverehrten Freund Petrarca bekundet. — Aus der 

AVidmung der Eklogen an Donato degli Albanzani ersehen wii, 

dass Boccaccio erst sehr spat^) zur Verotfentlichung dieser 

1) Aller Wabrscheinlicbkeit nacb ist Boccaccio erst gelegentlicli seines 

Aufentbaltes zu Venedig im Jahre 1363 in intimere Beziebungen zu Donato 
getreten, wenn er ibn aucb bereits fruber in Ravenna kennen gelernt 
baben mocbte (vgl. v. 22 der 16. Ekb). Dass Boccaccio zur Zeit, als er 
Donato die Eklogen iibersandte, scbon in vorgeriickteren Jahren stand, 
sagt er selbst v. 20, indem er sich einen „senem“ nennt. (Dass er die 
Eklogen Donato gewidmet, erwahnt Boccaccio auch G. D. XV. 13.) 
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Gedichte, von denen er die meisten doch sicherlich bereits 

in seinen Jugendjahren verfasst hatte, sich zu entschlieasen 

vermochte. Es muss sowohl dies lange Zogern als auch die 

endliche Veroffentlichung befremden, derm man hatte alles 

Kecht zu vermuthen, dass entweder der jugendliche Dichter 

nicht zu der Selbstverleugnung fahig gewesen ware, seine 

Producte lange Jahre im Pulte verborgen zu halten, oder aber 

dass der alternde Boccaccio so viel Einsicht besessen hatte, 

Gedichte, deren hochst bedenkliche Schwachen er — so sollte 

man wenigstens glauben — doch gewiss erkannte, nicht der 

Oeffentlichkeit preiszugeben und damit seinen Dichterruhm 

moglicherweise zu compromittiren. Wenn er sich dennoch zu 

dem letzteren Wagniss entschlossen hat, so hat er eben einen 

Beweis fur die oft beobachtete Thatsache geliefert, dass auch 

ergrauendes Haar vor Eitelkeit und Selbstiiberschatzung nicht 

si chert. Uebrigens schlug das Wagniss vollstandig zu Gunsten 

des Dichters aus: gerade die Eklogen wurden in den Huma- 

nistenkreisen viel bewundert und hoch gepriesen. Coluccio 

Salutati in seiner aus Anlass des Todes Boccaccio’s geschrie- 

benen Epistel (p, 478 b. Corazz.) urtheilte von ihnen, dass sie 

zwar nicht den bukolischen Dichtungen Petrarca’s, aber doch 

denen des Alterthums (also denen VirgiPs, Theokrit’s!) gleich- 

gestellt Oder noch vorgezogen werden konnten! Wahrlich, es 

ist dies Urtheil ein beredtes Zeugniss dafiir, bis zu welchem 

Grade durch humanistische Einseitigkeit das natiirliche asthe- 

tische Gefuhl verbildet und verdorben werden konnte! 

Zu den Eklogen kann man in Bezug auf seinen Inhalt 

auch jenes aus 41 Hexametern bestehende lateinische Gedicht 

zahleu; welches Boccaccio an Cecco da Mileto oder de’ Rossi ^), 

den Secretar Francesco Ordelaffo’s von Forli gerichtet hat 

und welches erst ganz neuerdings von Hortis. (Studi , p. 351) 

aus einer Handschrift der Laurenziana (Plut. XXIX, 8) her- 

ausgegeben worden ist. In diesem Gedichte, das etwa im 

b Es ist derselbe, an welchen auch das 99. Sonett Boccaccio’s ge¬ 
richtet ist. 
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Jahre 1346 oder noch etwas spater entstanden sein mag (vgl. 

Hortis, Stiidi, p. 354, Annie) ^), ermahnt Boccaccio den Freund, 

sich der Dichtkunst zu widmen und in der Ausiibung dersel- 

ben Trost zu suchen fiir das Unbeil, mit welcbem der gegen- 

wartig wtithende Krieg Italien erflille. Interessant ist, dass 

Boccaccio (= Menalcas) hier erklart, nur Liebeslieder singen 

und die Behandlung erhabener Gegenstilnde Petrarca {== Mop- 

sus) iiberlassen zu wollen 

Ebenfalls aus dem cod. Pint. XXIX, 8 der Laurenziana 

hat Hortis (Studi, p. 353 -355) zwei andere kleine lateinische 

Gedichte veroffentlicht, von denen das eine (48 V. V.) ,verba 

puelle sepulte ad transeuntem‘, das andere (78 V. V.) „verba 

transeuntis adpuellam sepultam“ betitelt ist. DasersteGedichtist 

eine Grabschrift, in welcher diejenige, der sie gewidinet ist — 

ein im Alter von 15 Jahren verstorbenes neapolitanisclies Miid- 

chen aus edler Familie, Namens Constanza - redend eingefubrt 

wird; die Begrabene bittet den voriibergehenden Wanderer 

dass er zu Gott fur die Buhe ihrer Seele beten und ihren Brau- 

tigain ermahnen nioge, sich ob ihres Todes nicht der Verzwei- 

flung zu Iiberlassen. Im zweiten Gedichte wird fingirt, dass 

der Brautigam zufallig der erste ist, welcher diese ruhrende 

Grabschrift liest, auf das Tiefste erschilttert wird und in seinem 

Schmerze den Tod anruft, ihn von seinem qualvollen Dasein 

zu erlosen. 
Ein ausseres Zeugniss dafur, dass diese inhaltlich recht 

anmuthigen Dichtungen wirklich von Boccaccio verfasst worden 

seien, fehlt allerdings, aber die Gedanken sowol wie der 

sprachliche Ausdruck machen doch Boccaccio’s Verfasserschaft 

hochst wahrscheinlich, wie dies Hortis (Studi, p. 311 fl.) sehr 

eingehend nachgewiesen hat ^). Recht befremdlich ist die 

/ 

0 Aus V. 40 f, gelit hervor, dass Boccaccio sich zur Zeit der Abfas- 

sung in Forli befand (vgl. oben S 183 Anm.). 
Hortis vergleicht namentlich das zweite Gedicht mit den Klagen 

Florio’s im ,Filocopo‘ urn seine vermeintlich gestorbene Geliebte und macht 
auf den Parallelismus der an den beiden betreffenden Stellen sich findenden 

Gedanken- und Redewendungen aufmerksam. 
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metrische Form der Gedichte. Der Dichter hat offenbar in 

Distichen schreiben wollen, ist aber dessen vollig unfahig ge- 

wesen und hat sich die wunderlichsten und argsten Verstosse 

gegen Prosodie und Metrik zu Schulden kommen lassen 

(man sehe z. B. gleich das zweite Verspaar: „in te si forte 

fuit cithereius heros, 1 senties et merito pietatis tela legendo“, 

aber manche andere Verse sind noch entsetzlicher gebaut). 

Entweder ist Boccaccio, als er diese Pseudo-Distichen schrieb, 

in der lateinischen Versification noch durchaus ungeiibt ge- 

wesen, Oder aber er ist als lateinischer Dichter in formaler 

Beziehung nie iiber die klaglichste Stiimperei hinausgekommen 

und hat sich seine Eklogen, welche, verglichen mit den Grab- 

gedichten, gewandt und elegant versificirt sind, von Donato 

durchcorrigiren, bezw. umschreiben lassen. Wenn wir daran 

denken, wie unbeholfen Boccaccio’s lateinische Prosa immer 

geblieben ist, so scheint es uns recht glaublich, dass er in der 

Handhabung der metrisch gebundenen Redeform es nie weiter 

als bis zu ungeheuerlichen versificatorischen Experimenten ge- 

bracht hat. Vielleicht lasst sich hieraus die so spat erfolgte 

Veroffentlichung seiner Eklogen erklaren: er war sich bewusst, 

welche monstrose Verse er producirt hatte, scheute sich na- 

tilrlich, dieselben zu publiciren, und wartete damit, bis er in 

dem gutmtithigen Donato einen geschickten und discreten Cor¬ 

rector gefunden hatte, dem er sich ohne Bedenken anvertrauen 

konnte. Uebrigens sind wir naturlich weit entfernt, Boccaccio 

aus seiner mangelhaften Latinitat einen Vorwurf machen zu 

wollen, wenn wir auch nicht unterlassen durften, auf dieselbe 

hinzuweisen: Boccaccio hat als Dichter in italienischer Sprache 

gerade in Bezug auf die kiinstlerische Form des Ausdruckes 

so Flerrliches und Unvergleichliches geleistet, dass es seinen 

unsterblichen Ruhm nicht schadigen kann, wenn wir wissen, 

dass er in lateinischer Stylistik, Prosodie und Metrik nicht 

eben sonderlich sattelfest war. Auch wird man seine geringe 

Vertrautheit mit dem Lateinischschreiben und -dichten sehr 

begreiflich und verzeihlich finden, wenn man bedenkt, dass er 

die zu Sprachstudien geeigneten Jugendjahre auf dem Comptoir 
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eines Kaufmanns zugebracht hat. — In einem Codex der Bi- 

blioteca Comunale zu Siena findet sich ein „Versus Domini 

Johannis“ iiberschriebenes lateinisches Gedicbt von 21 Hexa- 

metern, dessen Inhalt herzlich unbedeutend ist^). Hortis, der 

diese Verse zuerst edirt hat (Studi, p. 350 f.), erklart Boccaccio 

fur ihren Verfasser. Wir vermogen nicht abzusehen, mit 

welchem Rechte. Denn der so tiberaus gebriluchliche Name 

Johannes, welchen die Ueberschrift dem Verfasser beilegt, kann 

doch nichts beweisen. Allerdings glaubt Hortis in den Sonetten 

44, 47, 59 und 109 Boccaccio’s Parallelstellen zu dem latei¬ 

nischen Gedichtchen zu finden^), wir konnen ihm aber hierin 

nicht beistimmen, sondern sind der Meinung, dass die frag- 

lichen lateinischen Verse das Machwerk irgend eines obscuren 

Johannes, aber nicht des Giovanni Boccacci sind^). 

1) no. H VI 23 fbl. 122a. 
2) Der Dichter spriclit die Meinung aus, dass eher die unwahrschein- 

lichsten Dinge eintreten warden, als dass>s ikm gelingen werde, die Person, 
an welche er das Gedicht ricktet,'^zu einer Sinnesanderung zu bewegen. 

Er sagt dies allerdings nicht ausdriicklich, man muss es aber aus 

der Note 2 auf S. 309 schliessen. 
*) Als achte lateinische Dichtungen Boccaccio’s sind dagegen noch 

folgende zwei zu nennen i 1. Das Gedicbt, mit welchem Boccaccio das an 
Petrarca iibersandte Exemplar der ,DiYina Commedia‘ begleitete (40 Hexa¬ 
meter; b. Corazz., p. 53 f.). 2. Versus pro ,Africa‘ Petrarchae (180 Hexa¬ 
meter; b. Corazz. p. 243—251). — Die letztere Dichtung, in welcher Boccaccio 
nach Petrarca’s Tod die sehnlichsten Wiinsche fur die Erhaltung und Ver- 
offentlichung der ,Africa‘ ausspricht, ist reich an schonen Stellen und ge- 
wahrt grosses Interesse. Das an erster Stelle genannte Gedicbt ist ein 
Meisterstiick diplomatischer Kunst: indem Boccaccio der Eitelkeit Petrarca’s 
schmeichelt, sucht er ihn fiir die Verehrung Dante’s zu gewinnen (vgl. 

ubrigens Bd. I, p. 499 f.). 
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Die .Vita di Dante‘ und der Dante-Commentar. 

\Vir haben friiher (S. 451 f.) gesehen, welche aufrichtige 
und innige Verebmng Boccaccio dem Sanger der gottlichen 

Comodie, Dante Alighieri, von Jugend auf gezollt und sein 

ganzes Leben hindurch treu bewahrt hat. Den scbdnsten Aus- 

druck hat er dieser Verehrung gegeben durch zwei grossere 

litterarische Werke: eine Biographie Dante’s und einen Com- 

mentar (oder vielmehr das Fragment eines Commentares) zur 

Divina Commedia. Mogen diese beiden Schriften auch mit 

noch so grossen Mangeln behaftet sein, sie werden fiir die Dante- 

Philologie doch immer bohen Wertb bebalten und von den 

Dante-Forschern stete Beriicksicbtigung erheischen. 

Sehr gerechtfertigt wurde es sein, wenn wir die genannten 

Werke einer eingebenden Besprechung und kritischen Priifung 

unterzieben wollten. Indessen, um dies zu thun, miissten wir 

eine Beihe ''zum Tbeil sehr complicirter Fragen der Dante- 

Philologie eingebend behandeln, und dies wurde, meinen wir 

wol mit Becht, die Grenzen der uns bier gestellten Aufgabe 

weit iiberscbreiten und uns auf ein unserm gegenwartigen 

Buche fern liegendes Gebiet der Forschung fiihren. Wir 

glauben daher, uns mit einigen kurzen Bemerkungen bier nicht 

bloss begnugen zu durfen, sondern selbst auch begniigen zu 

mtissen. 
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Boccaccio^s ,Vita di Dante‘ ist eine Schrift, deren Inhalt 

dem Titel nur sehr unvollkommen entspricht, und welche weit 

besser als „Elogio di Dante“ bezeichnet werden wiirde. Denn 

diese sogenannte Vita muss durchaus als ein Panegyrikus auf- 

gefasst werden, der biographische Theil wird in ihr nur sehr 

nebensachlich behandelt, wie dies auoh schon ausserlich in der 

Anlage der Schrift sich bekundet^), es sind die in ihm geniachten 

Angaben sehr diirftiger Art und erheben sich nur selten iiber 

Allgemeinheiten. 

Die Schrift soil in erster Linie eine Ehrenrettung des 

grossen Dichters sein, sie soil das Andenken desselben bei 

den Florentinern rehabilitiren, soil es reinigen von den Flecken, 

mit denen es von der Verblendung des Parteihasses entstellt 

worden war. Dante war, wie bekannt, in Folge trauriger 

politischer Wirren aus seiner Vaterstadt vertriehen worden, 

in der Verbannung war er gestorben, kein Grabmal ehrte 

ihn 'in Florenz, und in den Augen vieler seiner einstigen Mit- 

biirger blieb er auch nach seinem Tode mit dem Makel poli¬ 

tischer Ehrlosigkeit behaftet, ein Makel, welcher iiaturlich 

auch der gerechten Wurdigung seiner dicbterischen Lei- 
» 

stungen schweren Eintrag thun musste. Dies kiilnkte und 

emporte den Dante-Verehrer Boccaccio, denn er erblickte darin 

nicht bloss ein den Manen des grossen Dichters angethanes 

unleidliches Unrecht, sondern auch eine schwere moialische 

Schuld, mit welcher sich seine geliebte Vaterstadt Florenz be- 

lastete und welche, wenn sie ungesuhnt bliebe, unlieilvoile 

Wirkungen haben musste. Und so beschloss er denn mit den 

ihm allein zur Verfiigung stehenden Waffen der Beredtsanikeit 

fiir die Ehre des grossen Todten zu kampfen und die Florentiner 

daran zu mahnen, welchen Dank und welche Verehrung sie dem 

Dichter schuldig seien, der durch seine Werke den Namen seiner 

Heimathstadt Florenz weithin beruhmt gemacht hatte. Gewiss 

1) Die ganze Schrift umfasst in der Ausgabe von Milanesi (Firenze, 

1863) 76 Seiten, von diesen entfallen nur 26 Seiten (S. 5—30) auf die Bio- 

graphie selbst, und auch bier wird die Erzablung oft genug diircb Re- 

flexionen und Excurse iiber ziemlicb fremdartige Materien unterbrocben. 

Kor ti n g , Boccaccio. 45 
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gereicht dieser Entschluss Boccaccio zur hochsten Ehre und 

verleiht ihm auch ein Anrecht auf die Dankbarkeit der Nach- 

welt. Wie riihmlichst sticht doch Boccaccio’s Dante-Verehrung 

ab von jenem kuhlen und vielleicht selbst von kleinlicher 

Eifersucht nicht freien Indifferentismus, den Petrarca gegen 

Dante und dessen Werke bekundet hat! 

1st es nun Boccaccio gelungen, den im Exile gestorbenen 

Dichter in Florenz wiedei\ zu Ehren zu bringen? Hat er es 

zu bewirken vermocht, dass die guelfisch gesinnten Florentiner 

den Ghibellinismus Dante’s vergassen und in der Bewunderung 

des Dichters an dessen politischer Parteistellung fernerhin 

kein Aergerniss mehr nahmen ? Es durfte diese Frage bejahend 

zu beantworten sein, wenn man erwagt, dass Boccaccio selbst 

es noch erlebt hat, wie eine Anzahl Burger die Errichtung 

eines Lehrstuhles fiir die Erklarung der Divina Commedia be- 

antragte und wie die Signoria diesem Antrage, ohne irgend 

welche Schwierigkeiten zu erheben, Folge leistete. Allerdings 

durfte auch die allmahliche Einwirkung der Zeit, die ja jeden 

Hass besanftigt und alle Leidenschaft kiihlt, viel dazu beige- 

tragen haben, dass in Florenz die objective, gerechte Wiirdigung 

der dichterischen Verdienste Dante’s den Sieg uber parteiver- 

blendete Vorurtheile erlangte. 

Wie dem aber auch sein mag, Boccaccio hat jedenfalls 

mit edelstem Eifer und mit vollster Kraft fiir die Ehre des 

Andenkens Dante’s gestritten. Man empfindet es bei der 

Lecture der Vita auf das Lebendigste und Ergreifendste, wie 

sehr ihm das, was er geschrieben, Angelegenheit des Herzens 

und der innersten Ueberzeugung war und wie tief ihn das 

Gefiihl beseelte, der Verfechter einer gerechten und selbst 

heiligen Sache zu sein. Die Schrift ist, wie keine andere 

Boccaccio’s — mit einziger Ausnahme des Fiammetta-Komans —, 

aus dem Herzen herausgeschrieben und spricht daher auch 

unmittelbar zum Herzen, sie ist frei von jener hohlen, nur 

nach dem ausserlichen Ehythmus des Periodenbaues hinstreben- 

den Bhetorik, welche sonst so oft in Boccaccio’s italienischer 

(wie lateinischer) Prosa zu finden ist, sondern es dient in ihr 
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die Kunst der Rede lediglich als Mittel zur Erreichung eines 

wilrdigen Zieles und ist Tragerin eines erhabenen und hochher- 

zigen Gedankens. Mitunter lasst der Schriftsteller sich von seinem 

Geftihle iibermannen, er verliert die Herrschaft iiber die Form 

der Rede und der Ausdruck streift dann wol an die letzten 

Grenzen des stylistisch Zulassigen oder er wird doch gespreizt 

und gezwungen und kann selbst affectirt und manierirt er- 

scheinen, aber wer unbefangen best, vermag doch auch dann 

herauszufuhlen, aus welcher Quelle derartige Stylfehler ent- 

springen, und wird nicht daran denken, sie hart zu beur- 

theilen. In der That, was anderwiirts als Unnatur gekenn- 

zeichnet werden miisste, das erscheint hier gerade als der 

Ausdruck vollster Natiirlichkeit, wie ja so oft entgegengesetzte 

Ursachen die gleiche Wirkung zum Ergebniss haben. 

Alles in Allem genommen, darf man die ,Vita‘, wenn man sie 

lediglich als einen zum Zwecke der Vertheidigung geschriebenen 

Panegyrikus betrachtet, sehr giinstig beurtheilen und ihr unter 

den italienischen Prosawerken ihres Verfassers einen ehrenvolleii 

Platz anweisen. Anders dagegen wilrde sich das Urtheil ge- 

stalten milssen, wenn wir an die Schrift oder doch an ihren 

biographischen Theil (p. 5—30) diejenigen Anforderungen stellen 

wollten, welche wir an eine Biographic zu stellen berechtigt 

sind. Einer derartigen Prufung vermag das Werkchen nicht 

im Mindesten Stand zu halten. 

Hatte Boccaccio eine kritische Dante-Biographie nach 

Weise derer, wie sie von Litterarhistorikern der Neuzeit mehr 

Oder weniger vollkommen geschrieben zu werden pflegen, ab- 

fassen wollen, so wiirde er sichfiirein solchesUnternehmenbeinahe 

in der denkbar gunstigsten Lage befunden haben: er lebte ja 

in Dante’s Heimathsstadt und gleichsam noch unmittelbar in 

derselben Atmosphare, die Dante geathmet hatte, er kannte 

sicherlich eine grosse Anzahl von Personen, welche zu Dante 

in mehr oder weniger intimen Beziehungen gestanden hatten, 

iiber dessen Lebensverhaltnisse eingehend unterrichtet waren 

und folglich dariiber glaubwurdige Auskunft zu geben ver- 

mochten, er wiirde endlich, wenn er gewollt hatte, ohne 
45* 
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Zweifel zahlreiche theils private theils staatliche, auf Dante’s 

Leben beziigliche Briefschaften und Urkunden haben einsehen 

konnen, welche seitdem zum allergrossten Theile untergegangen 

Oder dock verschollen sind^). 

Diese giinstige Lage hat nun Boccaccio in keiner Weise 

ausgebeutet, und doch wurde es ungerecht sein, urn deswillen 

die Anklage strafliclier Nachlassigkeit gegen ihn zu erheben. 

Der Gedanke an eine auf urkundliches Material sich stutzende 

und mit allseitiger methodischer Kritik operirende Geschichts- 

schreibung lag jenem Zeitalter, in welchem muhsani genug 

nur eben die allerersten Anfange der kritischen Kunst ent- 

deckt wurden, vollstandig fern, am allerwenigsten aber dachte 

man an kritische Biographien. Und dazu kam, dass die Zeit der 

Friihrenaissance, wie wir bereits friiher (S. 56 f.) einmal er- 

brterten, absolut keinen Beruf zur Geschichtsschreibung iiber- 

haupt und zur Biographik insbesondere besass, wie denn auch 

die ganze, sonst so reiche Litteratur des Trecento kein ein- 

ziges Geschichtswerk aufzuweisen hat, welches auch nur einiger- 

massen strengeren Anspruchen geniigte, denn selbst von der 

an sich ja hochst verdienstlichen und schatzbaren Chronik der 

Villani muss dies verneint werden. Es ist demnach ebenso 

begreiflich wie verzeihlich, dass der Dante-Biograph Boccaccio 

sich weder der Bedeutung seiner Aufgabe bewusst war, noch selbst 

auch nur eine Ahnung davon besass, welcher methodischen Mittel 

er sich zu bedienen habe, um seiner Biographenpflicht wirklich zu 

geniigen. Die Nachwelt darf es ja nun gewiss hochlichst be- 

klagen, dass der Mann, welcher unter so giinstigen Verhalt- 

nissen Dante’s Leben zu erzahlen unternahm, die Vortheile der 

Situation gar nicht auszunutzen verstand und wahrscheinlich sie 

nicht einmal erkannte, aber zu einem Vorwurfe gegen diesen Mann 

ist sie nicht berechtigt, denn man darf an Niemand die For- 

derung stellen, dass er sich uber das geistige Niveau seiner Zeit 

0 Zum Vortheil musste es Boccaccio auch gereichen, dass er in Ra¬ 
venna, Dante's letztem Aufenthaltsorte, gut bekannt war. 
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erhebe und die Anschauungsweisen und wissenschaftliclien 

Grundsatze der nachlebenden Geschlechter vorausnehme. 

So sind die Angaben, welche Boccaccio theils in der „Vita“ 

theils auch, was gleich bier bemerkt werden indge, an eiiizelnen 

Stellen des Dante - Commentars liber Dante’s Leben geliefert 

hat, nicht nur iiberaus diirftig, sondern auch iiberaus unkritisch, 

und gar manche derselben verrathen sich von vornheiein als 

wunderliche, von der geschaftigen Volksphantasie erzeugte 

Mythen, welche freilich in ihrer Art auch interessant siiid und 

fiir deren Aufzeichnung der Culturhistoriker Boccaccio iinmer- 

hin dankbar sein muss. 

Darf demnach als zweifellos angenommeii werden, dass 

Boccaccio sich urn die Auffindung und Feststellung der bio- 

graphischen Wahrheit entweder gar nicht oder doch nur in 

der unzulanglichsten Weise bemiiht hat, so ist doch um 

deswillen noch nicht ohne Weiteres die Annahme statthaft, 

dass er sich auch wissentlicher Entstellungen der Wahr¬ 

heit schuldig gemacht habe. Vor alien Dingen vermag man 

nicht recht abzusehen, wodurch er zur Liige sich hatte be- 

wegen lassen sollen. Die panegyrische Tendenz seiner Schrilt 

nothigte ihn nicht dazu, denn der einzige, wenigstens nach 

dem Urtheile einer Partei, wirklich dunkle Punkt in Dante’s 

Charakter und Leben, welcher einer wahrheitswidrigen Dar- 

stellung hatte bediirftig scheinen konnen, war Dante’s poli- 

tische Parteistellung und Thatigkeit, aber gerade in Bezug auf 

diesen Punkt tritt Boccaccio vollig aus der Rolle eines Pane- 

gyristen heraus, indem er in scharfen Worten Dante’s Ghibel- 

linismus tadelt (p. 55 f.). Sodann ist zu erwagen, dass ein 

absichtliches Entstellen der Wahrheit ein recht thbrichtes Be- 

ginnen von Seiten Boccaccio’s gewesen sein wiirde — lebten 

doch damals noch Leute genug, die ihn auf Grund ihrer 

eigenen Erinnerungen sofort der Liige hatten iiberftihren 

konnen. Endlich verdient auch Beachtung, dass manche An¬ 

gaben Boccaccio’s, die lange Zeit und anscheinend mit bestem 

Rechte angezweifelt worden sind — so z. B. die zahlreichen 

Citate aus Theodontius — doch neuerdings als begrundet 
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anerkannt werden. Wir meinen also, dass die Wahrhaftigkeit 

Boccaccio’s in der Dante-Biographie ohne die biindigsten Be- 

weise nicht in Zweifel gezogen werden sollte: er hat sicherlich 

viele Fabeln unkritisch genug dem Volksmiinde nacherzahlt ^), 

aber absichtlich und bewusst gelogen hat er nicht. 

Unlangst ist allerdings von Imbriani in einer sonst treff- 

lichen und geradezu grundlegenden Schrift Boccaccio be- 

schuldigt worden, zwei Gewahrsmanner, auf deren Zeugniss er 

sich beruft (Dino Pierini aus Florenz und Piero Giardino aus 

Bavenna), rein fingirt zu haben, indessen ein wirklicher Beweis, 

dass dem so sei, liegt nicht vor, wenn auch freilich nicht ge- 

leugnet werden kann, dass diese citirten Personlichkeiten recht 

verdachtiger Art zu sein scheinen. Vorlaufig wird man jeden- 

falls gut thun, mit dem Endurtheile noch zuriickzuhalten. 

Filr die Bestimmung der Abfassungszeit der ,Vita‘ fehlen 

leider alle Handhaben. Wir vermuthen jedoch, dass die Schrift 

vor dem Jahr 1350 entstanden sei. Im September oder De¬ 

cember dieses Jahres namlich besuchte Boccaccio die im ra- 

vennatischen Kloster S. Stefano dell’ Uliva lebende Tochter 

Dante’s Beatrice, um ihr, vermuthlich im Auftrage der Com- 

pagnia d’Or San Michele, zehn Goldgulden zu uberbringen 

(vgl. oben S. 184). Uns will diinken, dass, wenn Boccaccio 

die ,Vita‘ erst nach diesem Besuche geschrieben hatte, er iiber 

denselben in seiner Schrift irgend welche Angaben gemacht 

Oder doch auf Mittheilungen Beatrice’s iiber ihres Vaters Leben, 

welche diese ihm gewiss nicht vorenthalten haben wird, Bezug 

genommen haben wtirde^). 

0 So der Traum der Mutter Dante’s (p. 7 u. 69 ff.), die seltsame Ge- 
schichte von der Auffindung des Manuscripts der letzten dreizehn Gesange 
der Div. Comm. nach. Dante’s Tode (p. 62 f.) u. A. m. 

2) Quando nacque Dante? Studio d. V. 1. illustrato con documenti ine- 
diti. Napoli, 1879), p. 21 ff. (Ygl. iiber dieses Buch den Aufsatz von 
C. Witte: „Neue und neu festgestellte Daten zu Dante’s Lebensgeschichte“ 
in der Augsburger Allg. Ztg. vom 15. Januar 1880, Beilage). 

Baldelli, p. 378 f. nimmt 1351 als Abfassungsjabr an und glaubt, 
dass Boccaccio erst durcb den Besucb in B,avenna die Anregung zur Ab- 
fassung der ,Vita‘ empfangen babe. 
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Auch ausser den auf Dante’s Leben und Werke - die 

letzteren werden ubrigens, abgesehen von der Divina Commedia, 

nur sehr oberflachlich besprochen und nicht einmal vollstandig 

aiifgezahlt — direct bezuglichen Angaben findet sich in der 

,Vita‘ mancherlei Interessantes, so z. B. ein langerer, sehr 

scharfer Excurs iiber die Frauen und die Ehe (p. 17—19), uber 

das Wesen der Poesie und liber ihr Verhaltniss zur Theologie 

(p. 42—51; die hier ausgesprochenen Ansichten stimmen mit 

den im 14. Buche der G. D. ausfilhrlich entwickelten iiberein, 

vgl. oben S. 417ff.), iiber den Dichterlorbeer (p. 51—53), Be- 

merkungen iiber das Guelfen- und Ghibellinenthum (p. 55 f.), 

die Erorterung der Frage, warum Dante die Div. Comm, in 

italienischer und nicht in lateinischer Sprache geschrieben habe 

(p. 64 f.; Boccaccio erklart dies damit, dass Dante seine Dich- 

tung auch den nicht litterarisch Gebildeten habe zuganglich 

machen wollen und dass zu Dante’s Zeit die classischen Studien 

sich in argem Verfalle befunden batten), li. A. m. 
Zur Abfassung eines Dante - Commentars sah Boccaccio, 

wie wir bereits friiher erzahlten (S. 338 f.), sich veranlasst, 

als ihm im J. 1373 von der Regierung seiner Vaterstadt die 
neu errichtete Dante-Professur iibertragen worden war und er 

sich also, urn seiner Amtspflicht zu geniigen, ein Collegienheft 
ausarbeiten musste 2). Leider sollte das grossartig angelegte 

Werk ein Fragment bleiben, indem es der von schwerem Siech- 

thum gequalte Verfasser nur bis zu V. 17 des siebzehnten 

Gesanges des ,Inferno‘ fortzufuhren vermochte^). 

D Der ScUuss lautet: „Lascino i filosofanti lo sposarsi a’ ricchi stolti, 

a’ signori e a’ lavoratori; ed essi colla filosofia si dilettino, la quale e molto 

migliore sposa che alcuna altra. Vgl. unsere oben S. 246—250 iiber den 

Frauenbass und die Ehescheu der Humanisten gemachten Bemerkungen. 

2) Dass er bereits im J. 1373 damit begann, bezeugt er selbst D. C. 

I 193 („sono MCCCLXXIII anni che egli [Cristo] nacque“). 
s) Dass nicht etwa weitere Theile verloren gegangen seien, haben wir 

oben S. 356 gezeigt. Es ist indessen nicht zu bezweifeln, dass Boccaccio 

von vornherein die ganze Div. Comm, zu commentiren beabsichtigte: es 

wird dies durch die sich zahlreich findenden Verweisungen auf die spater 

zu gebende Erklarung einzelner Gesange des Purgatorio und des Paradise 

bewiesen. 
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Wenn irgend Jemand in damaliger Zeit, so war Boccaccio 

zur Erklarung des Dante'schen Meisterwerkes berufen, denn 

er, der zugleich Dichter und Gelehrter war, verstand es, so- 

wol die poetischen Scbonheiten der Dichtung voll und ganz zu 

empfinden als auch die in derselben so zahlreich enthalteneii 

Bezugnabmen auf Gegenstande des gelehrten Wissens zu er- 

klaren. Und in der That muss man sagen, dass Boccaccio's 

Commentar alien Anforderungen, welche dam als nur irgend 

an ein derartiges Werk gestellt werden konnten, in nahezu 

vollkommener Weise geniigte — nur dem etwas friiher (ver- 

muthlich gegen 1339) entstandenen Comento des Jacopo della 

Lana diirfte in gewissen Hinsichten ein Vorzug zuzugestehen 

sein, wahrend der sogenannte (nur wenige Jahre nach dem 

Laneo verfasste) ,Ottimo Comento‘ entschieden minder werthvoll 

ist^) — und dass er noch heute ein nicht verachtliches 

Hiilfsmittel zur Erklarung der ,Divina Commedia‘ bildet^), 

w^enn er auch selhstverstandlich die Anspriiche der gegen- 

wartigen Wissenschaft keineswegs zu befriedigen vermag. — 

Durch die Beschalfenheit des zu erklarenden Gedichtes wurde 

es bedingt, dass Boccaccio's Commentar in zwei Theile sich 

gliedern musste: in die Erklarung der Realien und in die Er- 

klarung der Allegorien. Dev erstere Theil nimmt den ungleich 

grosseren Raum ein und war offenbar dem Commentator der 

weit sympathischere; namentlich mythologische, historische und 

naturhistorische Dinge werden hier mit breiter Ausfiihrlichkeit 

besp-rochen, und es liegt in diesen Erklarungen entschieden 

der Schwerpunkt des ganzen Werkes. Boccaccio hat hierfur 

seine ausgebreitete encyklopadische Gelehrsamkeit in vortheil- 

haftester Weise zu verwerthen gewusst, und es lasst sich in 

Ueber die Dante-Commentare vor Boccaccio vgl. man die Bemer- 

kungen von Hegel in dessen trefflicher Schrift: Ueber den bistorischen 

Wertb der altesten Dante-Commentare (Leipzig, 1878), p. 2— 28 und die 

Angaben von Ferrazzi im Manuale Dantesco vol. IV (Bassano, 1871), p. 333 ff. 

^) Vgl. Ferrazzi, Manuale Dantesco vol. II (Enciclopedia Dant. p. I, 

Bassano, 1865), p. 442ff. [Gelegentlich werde nacbgetragen, dass Ferrazzi 

in vol. IV p. 255 f. seines Werkes einige hiibscbe Bemerkungen iiber Boc¬ 

caccio’s Nachabmung Dante’s in der ,Am. Vis.‘ und im ,Ameto‘ gibt.] 
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Folge (lessen auch gerade aus dem Commentar (sowie aus den 

Gottergenealogien) der Umfang seines Wissens am besten er- 

messen. Sprachliche Fragen werden, abgesehen davon, dass 

etymologische und synonymische Bemerkungen, allerdings fast 

ausschliesslich auf lateinisclie Worte bezuglich und die ersteren 

ilberdies fast immer in erschreckender Weise dilettantenhaft 

(vgl. oben S. 378) sich ziemlich zahlreich eingestreut finden, 

im Commentar nur sehr selten und auch dann hochst ober- 

flachlich besprochen. Es ist dies ja gewiss sehr leicht begreif- 

lich, aber nichtsdestoweniger schwer zu beklagen, denn gerade 

Bemerkungen Boccaccio^s iiber Dante’s Sprachform und Spiach- 

gebrauch wiirden fhr die Nachwelt von unschatzbarem Werthe 

gewesen sein. 
Selbstverstandlich ist es, dass die Erklarung der ersten 

Gesange, namentlich des Anfangsgesanges, eine weit ausfilhi- 

lichere ist, als diejenige der spateren, indem bei dem weiteren 

Fortschreiten der Interpretation der Erklarer sich auf das 

friiher Gesagte beziehen konnte. 
Die erste der sechzig Yorlesungen bildet zugleich — und 

das ist ja nicht mehr als natiirlich — eine Art Einleitung zu dem 

Gesammtwerke, indem in ihr eine Anzahl allgemeinei Fragen, 

welche auf die Divina Commedia, auf Dante’s Leben, auf die 

Aufgaben der Poesie uberhaupt etc. Bezug haben, erortert 

werden. Auffallend genug ist es nun, dass der Inhalt dieser 

Einleitung mit Dante’s bekanntem Widmungsbriefe an Can 

Grande Scaligero die grosste, unmoglich durch Zufall zu er- 

klarende Uebereinstimmung aufweist. Es liegt hier in der 

That ein merkwurdiges Problem vor, und wenn, um dasselbe 

zu Ibsen, Landau (a. a. 0. p. 239) den Widmungsbrief filr eine 

unterBenutzung von Boccaccio’s Commentar fabricirte Falschung 

erklaren will, so scheint das allerdings eine sehr berechtigte 

Annahme zu sein. Denn was Hegel (a. a. 0. p. 29f.) dagegen 

bemerkt: ,,die schriftstellerische Uebung in jener Zeit nahm 

es mit der Unterscheidung des geistigen Eigenthums Anderer, 

welches man fur seinen Zweck verwendete, durchaus nicht so 

genau“, so ist das an sich ja vollkommen wahr und richtig, 



714 Vierzehntes Capitel. 

fUr den vorliegenden Fall aber scheint es doch keine Geltung 

beanspruchen zu diirfen. Es ware doch ein gar zu seltsames 

Verfahren gewesen, wenn Boccaccio seine Vorlesungen mit 

dem Vortrage der Uebersetzung einer von Dante selbst ge- 

schriebenen Abhandlung eingeleitet hMte, ohne Dante’s Namen 

auch nur zu nennen. Es hatte dann wirklich, wie Landau be- 

merkt, geschelien kdnnen, dass einer der gerade bei der Er- 

offnungsvorlesung gewiss sehr zablreich anwesenden Zuhorer, 

worunter vermutlilich gar inanche Boccaccio nicht eben freund- 

lich gesinnt sein mochten, aufgestanden ware und den neu- 

berufenen Professor, wenn nicht des litterarischen Diebstahls 

(denn das war damals ein unbekannter Begriff), so doch der 

Unfahigkeit zur selbstandigen Production beschuldigt hatte. 

Es ist undenkbar, dass Boccaccio sich einer solchen unan- 

genehmen Eventualitat ausgesetzt haben sollte, zumal da sich 

dies doch spielend venneiden Hess, indem ihm die Ausarbeitung 

einer selbstandigen Einleitung gewiss geringe Muhe gekostet 

haben wiirde war er doch mit dem Gegenstande und den 

darauf bezugiichen hragen so innig vertraut! —, wobei es ihm 

ja immer unbenommen geblieben ware, ja Pflicht gewesen sein 

wurde, die in dem Briefe ausgesprochenen Angaben und An- 

sichten Dante’s zu reproduciren und sich dabei ausdriicklich 

auf dessen Autoritat zu berufen. Witte allerdings nimmt, 

um die Aechtheit des Dante’schen Briefes zu retten, als mog- 

lich an, „dass nur Bruchstiicke desselben an Boccaccio ge- 

kommen waren und dieser vielleicht selbst der Aechtheit nicht 

vollig sicher war; oder dass er vom Briefe Dante’s den Flo- 

lentinern nichts sagen wollte wegen des darin vorkommenden: 

„Florentinus natione, non moribus“. Aber mit diesen x4nnahmen 

vermogen wir, unbeschadet aller unserer Verehrung fiir den 

hochverdienten Dante-Forscher, uns nicht einverstanden zu er- 

klaren, sondern meinen, dass Landau mit gutem Rechte die 

Aechtheit der Dante’schen Epistel in Zweifel gezogen hat. 

Wir sind um so eher geneigt, dies zu glauben, als wir die 

/ 

bei Landau, a. a. 0. p. 240 Note 1. 
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UeberzeuguDg hegen, dass die ganze, bisher etwas sehr dog- 

matisch behandelte Frage nach der Autbenticitat der Dante 

beigelegten Episteln einmal einer griindlichen Revision bedarf, 

welche vielleicht zu sehr negativen Ergebnissen fiihren wiirde. 

Kann man sich aber nicht dazu entschliessen, den Widmungs- 

brief fiir eine Falschung zu halten ^). so liesse sich zu Boccac¬ 

cio's Rechtfertigung allenfalls Folgendes sagen: Der Commen- 

tar war ein lediglich fiir den Privatgebrauch, nicht aber itir 

die Veroffentlichung bestimmtes Collegienheft; Boccaccio kann 

bei dem Vortrage rniindlich Manches hinzugefugt haben, was 

er aus irgend einem Grunde nicht niedergeschrieben hatte, 

und so kann er auch vielleicht iiber das Verhaltniss seiner 

Einleitung zu dem Widmungsbriefe mundlich sich hinreichend 

klar und deutlich ausgesprochen haben, wahrend er in seinem 

Concept dies nicht fiir nothig befunden hatte. Odei man 

konnte auch meinen, die nahen Beziehungen der Einleitung zu 

dem Widmungsbriefe seien erst durch einen spateren Ueber- 

arbeiter des Commentars (dessen Originalhandschrift wir ja 

leider nicht besitzen) hergestellt worden. So gibt es der Mog- 

lichkeiten jedenfalls mehrere, und fur endgiiltig entschieden 

darf die Frage noch keineswegs angesehen werden.- 

Das Publicum, vor welchem Boccaccio auf Grund seines 

Commentares die Divina Commedia erklarte, muss, obwol es 

doch sicherlich nur aus litterarisch Gebildeten sich zusammen- 

setzte, doch auf einer ziemlich niedrigen Stufe der gelehrteii 

und selbst der elementaren Bildung gestanden haben, wie sich 

daraus erschliessen lasst, dass Boccaccio sich z. B. veranlasst 

sah, biblische Geschichten, welche jetzt jedem Kinde gelaufig 

sind, ausfuhrlich zu erzahlen, auch die einfachsten Naturei- 

scheinungen zu erklaren, iiber jeden Dichter und sonstigen 

hervorragenden Mann des Altertliums, selbst iiber die allgemein 

1) Vielleicht aus dem von Hegel, a. a. 0. p. 26 u. 30, angefiihrten 

Grunde dass bereits Dante’s Sohn Pietro, welcher ca. 1348 seines Vaters 

Dichtung commentirte, die Dedicationsepistel gekannt babe. Aber selbst 

angenommen, es ware dies vollig zweifellos, kann nicbt auch Pietro durch 

eine gescbickte FMscbung getauscbt worden sein? 
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bekanntesten, weitlaufige Angaben zu machen etc. Unter diesem 

Gesichtspunkt betrachtet gewinnfc der Commentar ein eigen- 

artiges culturgeschichtliches Interesse, indem er als Gradmesser 

der florentiner (und damit iiberhaupt der italienischen) Durch- 

schnittsbildung der Fruhrenaissance dienen kann. Nur freilich 

ist zu beriicksichtigen, dass Boccaccio durch die Redseligkeit 

des Alters sich vermuthlich hat bestimmen lassen, Manches 

vorzutrageii, was er fiiglich hatte libergehen diiifen. 

Wir geben schliesslich eine Uebersicht des Iiihaltes der 

einzelnen Lezioni des Commentar, da eine solche in der Mila- 

nesi’schen Ausgabe, welche ja sonst recht brauclibar ist, leider 

fehlt: 

I Einleitung; II erklart canto 1, v. 1—72; III bildet, an- 

kniipfend an 1 v. 73, eine selbstandige Abhandlung iiber den 

Begriif und die Wlirde der Dichtkunst, inhaltlich iiberein- 

stimmend mit dem 14. Buche der G. D.; IV erklart canto 1, 

V. 73 bis zum Scblusse; V erklart die Allegorien des canto 1; 

VI setzt die Erklarung der Allegorien des canto 1 fort und 

beendet dieselbe; VII erklart canto 2, v. 1—42; VIII erklart 

canto 2, v. 43 bis zum Scblusse sowie die Allegorien; IX er¬ 

klart canto 3, v. 1—128; X erklart (wir wollen fernerhin der 

Kiirze wegen dies Verbum auslassen) canto 3, v. 129 bis zum 

Scblusse und die Allegorien; XI canto 4, v. 1—63; XII canto 4, 

V. 64—88; XIII canto 4, v. 89—120; XIV canto 4, v. 121, 

122 u. 123 bis (ausschliesslich) „con gli occhi gTifagni“; 

XV canto 4, v. 123 „gli occhi grifagni“ bis 134 „Socrate“; 

XVI canto 4, v. 134 „Platone“ bis 141; XVII canto 4, v. 142 

bis Schluss, und Beginn der Erklarung der Allegorien dieses 

canto; XVIII beschliesst die Erklarung der Allegorien des 

canto 4 und erklart canto 5, v. 1 — 65; XIX beginnt mit einem 

auf V. 64f. bezuglichen Excurs iiber Achilles, nachdem bereits 

am Scblusse der vorhergehenden Vorlesung die nbthigsten 

Notizen gegeben worden waren, und erklart sodann canto 5, 

V. 66—95; XX canto 5, v. 96—101; XXI canto 5, v. 102 bis 

zum Scblusse, und die Allegorien dieses canto; XXII beendet 

die Erklarung der Allegorien des canto 5; XXIII canto 6, 
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V. 1—51; XXIV canto 6, v. 52 bis zum Schlusse (uber Pluto 

jedoeh will der Commentator erst bei Erkliirung des folgenden 

canto ausfUhrlicher sprechen); XXV die Allegorien des canto 6; 

XXVI canto 7, v. 1—66; XXVII canto 7, v. 67-96; XXVIII can¬ 

to 7, V. 97 bis zum Schlusse; XXIX die Allegorien des canto 7; 

XXX, XXXI und XXXII Fortsetzung der Erkliirung der Alle- 

gorien des canto 7; XXXIII canto 8, v. 1-42; XXXIV canto 8, 

V. 43 bis zum Schlusse und die Allegorien dieses canto; 

XXXV canto 9, v. 1 — 63; XXXVI canto 9, v. 64—126; 

XXXVII canto 9, v. 127 bis zum Schlusse, und Beginn der 

Erklarung der Allegorien dieses canto; XXWIIf Foitsetzung 

und Schluss der Erklarung der Allegorien des canto 9; 

XXXIX canto 10, v. 1 — 39; XL canto 10. v. 40—87; 

XLI canto lO, v. 88 bis zum Schlusse; XLII canto 11, v. 1 

bis 111; XLIII canto 112 bis zum'Schlussei); XLIV canto 12, 

V. 1—45; XLV canto 12, v. 46—99; XLVI canto 12, v. 100 bis 

110 „Azzolino“; XLVII canto 12, v. 110 „e quell’ altro“ bis 

zum Schlusse; XLVIII die Allegorien des canto 12; XLIX can¬ 

to 13, V. 1—108; L canto 13, v. 109 —142; LI canto 13, 

V. 143 bis zum Schlusse; LII die Allegorien des canto 13 und 

canto 14, v. 1-15; LIII canto 14, v. 16-75; LIV canto 14, 

V. 76 bis zum Schlusse; LV die Allegorien des canto 14, 

LVl canto 15, v. 1—66; LVII canto 15, v. 67 bis zum Schlusse; 

LVIII canto 16, v. 1—45; LIX canto 16, v. 46 bis zum Schlusse; 

LX canto 17, v. 1—17. 
Die Frage nach den Quellen, welche Boccaccio etwa filr 

die Abfassung des Coinmentars benutzt hat, lassen wir uner- 

ortert, da. die Behandlung derselben, wie wir glauben, eine 

Aufgabe der speciellen Datite-Philologie ist, wtlrde doch, 

urn diese Frage beantworten zu konnen, eine eingehende Ver- 

gleichung des Werkes Boccaccio’s mit den fruheren Dante- 

Commentaren, namentlich mit deni Laneo und dem Ottimo, 

erforderlich sein. Unserer' Ueherzeugung nach ist Ubrigens 

•) In canto 11 u. 12 linden sich nach Boccaccio’s Meinung keine Alle¬ 

gorien. Die Allegorien des 15 u. 16. canto wollte Boccaccio liei der Er- 

kl&rung des 17. canto bespreclieu. 
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Boccaccio’s hauptsachlichste Quelle sein eigenes vielseitiges 

Wissen und seine Belesenheit in den Schriftwerken des Alter- 

thums wie des Mittelalters gewesen, und er hat, meinen wir, 

von seinen Vorgangern nur Weniges entlehnt. — 
• « 

Die Sprache des Commentars ist einfach und ungezwungen, 

fast familiar, wie dies bei popular gehaltenen Vorlesungen an- 

gemessen und natiirlich war. 

Die kurze Vita Petrarca’s, welche Boccaccio verfasst hat 

— hochst wahrscheinlich in der Absicht, fiir die Ruckberufung 

des Dichters nach Florenz zu wirken ~ enthalt Nichts, was 

ihre Besprechung nothwendig erscheinen liesse. Ueberdies 

haben wir ihr bereits in Bd. I S. 38 eine kurze Beurtheilung 

zu Theil werden lassen. 
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Die gelehrten lateinischen Werke. 

Die gelehrten lateinischen Schriften Boccaccio’s sind neuer- 

dings von Hortis in dem Riesenwerke „Stiidi sulle opere latine 

dell Boccaccio“ einer erschopfenden, alle einschlagigen Einzel- 

fragen beriicksichtigenden und wol nieist auch endgiiltig er- 

ledigenden Besprechimg unterzogen worden. Wir wiissten den 

gelehrten und scharfsinnigen Untersuchungen des hochverdien- 

ten Forschers nichts Wesentliches hinzuzufiigen und glauben 

demnach uns in dem Folgenden auf ganz gedrangte Angaben 

beschranken zu durfen, und dies urn so mehr, als wir die Be- 

deutung jener Werke filr die allgemeine Litteratur- und Cul- 

turgeschichte und insbesondere fur die Geschichte des Huma- 

nismus in zwei friiheren Capiteln dieses unseres Buches ein- 

gehend dargelegt haben. 

Es kommen bier vier Werke in Betracht: 

1. Die Gottevgenealogien (Genealogiae deorum 

gentilium libri XV). 

Zur Abfassung dieses Handbuches der antiken Mythologie 

_ denn so lasst das Werk sich fuglich bezeichnen — wurde 

Boccaccio durch den Kdnig von Cypern, Hugo von Lusignan 

(1324—1359), veranlasst^. Hie Unterhandlungen zwischen dem 

Der Konig stand mit Boccaccio’s Vater in geschaftlichen Beziehungen 

(^vgl. Hortis, Stiidi, p. 260) und mochte in Folge dessen auf Boccaccio auf- 

merksam geworden sein. 
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cyprischen FUrsten und dem italienischen Schriftsteller ver- 

mittelte ein gewisser Ritter Donnino aus Parma, liber welchen 

leider nichts Naheres bekannt ist. Boccaccio, der damals noch 

sehr jung gewesen sein muss — wenigstens scheint eine Stelle 

des an den Konig gerichteten Widmungsbriefes (p. 211—225 

b. Corazz.) dies anzudeuten (p. 217) —, straubte sich lange, 

den ehrenvollen Auftrag anzunehmen, indem er auf die grossen 

Schwierigkeiten des Unternehmens und auf die Unzulanglich- 

keit seines Wissens und seiner Kraft hinwies und indem er 

Petrarca als den weit geeigneteren und befahigteren Mann be- 

zeichnete. Endlich aber fiigte er sich der Uebcrredungskunst 

Donnino’s und versprach, die Arbeit auszufiihren. Indessen er 

beeilte sich so wenig damit, dass der Konig ihn nach einigen 

Jahren durch Vermittelung eines gewissen Florentiners Bechino 

Bellincioni, der aus Cypern nach Italien zuriickreiste, an die 

Erfullung seiner Zusage mahnen musste ^). Aber auch jetzt 

konnte Boccaccio noch nicht so bald zu einem Abschlusse der 

Arbeit gelangen. Ja, ei* ist eigentlich nie dazu g'elangt: das 

Werk hat ihn beinahe sein ganzes Leben hindurch beschaftigt, 

und ist schliesslich fast gegen seinen Willen, jedenfalls ehe er 

noch die letzte Revision vorgenommen hatte, in die Oeffentlich- 

keit verbreitet worden. Boccaccio selbst erzahlt den Hergang 

in der Epistel an den ihn befreundeten Rechtslehrer Pietro di 

Monteforte (p. 349 — 358 b. Corazz.) etwa folgendermaassen: 

Du schreibst mir, dass Du mein Buch liber die Gottergenealogien 

gesehen und gelesen hast, und da Du es sehr bewunderst, so 

ermahnst Du mich, dass ich es herausgeben mochte. Ich er- 

sehe daraus, dass Du nicht weisst, wie die Sache sich verhalt. 

Ich nahm das Buch mit mir auf die Reise^), jedoch keines- 

wegs mit der Absicht, es zu veroffentlichen, sondern vielmehr 

mit dem Gedanken, es zu verbessern, wenn ich Musse hatte. 

Boccaccio befand sicb damals, wie er G. D. XV, 13 erzablt, in 

Ravenna (vermuthlich in den Jahren 1346 oder 1347, vgl. oben S. 183 
Anm. 1.). 

Es ist an Boccaccio’s letzte Reise nach Neapel zu denken, welche 

er — wie wir oben S. 324 f. zu begriinden suchten — im Herbst 1370 an- 

trat und von welcher er im Friihjahr 1371 nach Certaldo zuruckkehrte. 
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Als ich nun einst mit Dir und Sanseverino zusammen war 

6S wai damals, als ich Dich zucrst kcnnen Icrntc _, da 

warf ich hin, es ware mir lieb, wenn Du das Werk einmal 

sehen konntest. Bald aber, als ich Deine hohe Begabung^ er- 

kannte, uberzeugte ich mich, dass es kindisch sein wurde, Dich 

das Buch sehen zu lassen, und beschloss, es weder Dir noch 

sonst demand zu zeigen. Als aber schon der Zeitpunkt meiner 

Abreise nahe geruckt war, bekam Sanseverino doch zufallig 

das Buch zu Gesicht und bat mich, es ihm zu geben. Seine 

dringenden Bitten bewogen mich, eine Abschrift fiir ihn nehmen 

zu lassen, indessen musste er mir versprechen, dieselbe so 

lange Isiemand zu zeigen, bis er in sie alle diejenigen Aende- 

rungen eingetragen hatte, welche ich in meinem Exemplare 

vornehmen wollte. Wie nun das Buch dennoch in Deine Hande 

' gekommen ist, weiss ich nicht, bedauere aber jedenfalls, dass 

Du es vor seiner Vollendung in einer so verbesserungsbedurf- 

tigen Gestalt erhalten hast. Und noch fataler ist es mir, dass 

auch Andere es bereits erhalten haben, denn dadurch wird 

mir die Moglichkeit einer endgultigen Redaction benommen. 

Aber da die Sache nun einmal geschehen ist, so bitte ich Dich 

und Hugo di Sanseverino, dass Ihr nun das Buch wenigstens 

etwas zustutzt, damit es doch nicht in vblligem Neglige an 

die Oelfentlichkeit trete. Durch die Schuld des Giovanni La- 

tinucci habe ich ubrigens auch mein eigenes Handexemplar 

nicht wieder erhalten und kann daher Deine Bemerkungen 

tiber das Buch gar nicht controliren. — Aus dieser gegen Boc¬ 

caccio’s Willen erfolgten Verdtfentlichung des Buches erklart 

es sich, dass in demselben der damals bereits vor langen Jahren 

(1359) gestorbene cyprische Kbnig noch als ein Lebender an- 

geredet und dass der Widmungsbrief an ihn nicht beseitigt 

Oder doch entsprechend abgeandert worden ist. — 

Das Buch gibt in dreizehn ziemlich umfanglichen Buchern 

eine ausftthrliche Uebersicht tiber die griechisch-romische My- 

thologie, wobei sich der Verfasser consequent der genealogisehen 

Ueber dessen Beziehungen zu Boccaccio vgl. oben S. 325. 
Korting, Boccaccio. 46 
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Form bedient — jedes Buck behandelt eine Gottersippe — und 

es mit seiner Aufgabe so genau nimmt, dass er die Gotterge- 

sehlechter von ibren nebelhaftesten Ahnen bis zu den entfern- 

testen Auslaufern veifolgt. Ausserdem bemiiht er sich stets, 

die Mythen rationell zu erklaren, sich hierbei bald der euheme- 

ristischen bald der physikalischen bald irgend welcher anderen 

Deutung bedienend. — Das 14. Buch, mit dem iibrigen Werke 

nur lose zusammenhangend, gibt eine Vertheidigung der Poesie 

gegen ihre Verachter und Untersuchungen tiber das Wesen, 

die Aufgaben, den Ursprung und die Wurde der Dichtkunst. 

Wir haben den Inhalt dieses merkwiirdigen Excurses in unserem 

8. Capitel reproducirt und besprochen. — Im 15. Buche ver- 

theidigt Boccaccio sein Werk gegen den Vorwurf der Irreligio- 

sitat^), betheuert seine Glaubigkeit, gibt Auskunft iiber die 

Quellen, die er benutzt habe, und macht gelegentlieh mancherlei 

interessante (von uns an den entsprechenden Stellen der Bio- 

graphie gebilhrend verwerthete) Angaben iiber seine Lebens- 

verhaltnisse und seinen Bildungsgang. 

Boccaccio war nicht der erste, der im Zeitalter des be- 

ginnenden Humanismus eine iibersichtliche Darstellung der 

antiken Mythologie zu geben versucht hat: es hatten dies 

bereits vor ihm Paolo da Perugia (der Bibliothekar Konigs 

Robert), Francesehino degli Albizzi (der Verwandte Petrarca's, 

vgl. Bd. I, p. 241 f.) und Forese dei Donati^) gethan. Ob 

und in welchem Umfange nun Boccaccio die Werke seiner 

Vorganger fiir seine eigenen Gottergenealogien ausgebeutet hat, 

lasst sich nicht bestimmen, da uns von diesen Schriften lediglieh 

kummerliche, im ,Zibaldone‘ iiberlieferte Fragmente erhalten 

sind^). Indessen wissen wir wenigstens das Eine, dass er 

Paolo's Werk gekannt und benutzt und ihm namentlich die 

Auch im Briefe an Pietro di Monteforte thut er dies mit vielem Eifer. 

vgl. iiber ihn Hortis, Studi, p. 538. 

*) Abgedruckt in Hortis’ Studi, p. 525—542. Uebrigens scbeint es 

uns ein Beweis fiir die Unachtheit des Zibaldone zu sein, dass Boccaccio 

die Schriften des Francesehino und Forese nie citirt, was er doch, wenn 

er dieselben excerpirt hMte, gewiss nicht versaumt haben wurde, da er ja 

die Benutzung des Werkes Paolo’s ganz offen eingesteht. 
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aus dem Theodontius entnommenen Citate entlehnt hat (G. D, 

XV, 6, vgl. oben S. 146). 

Dass die „Gottergenealogieii“ kein Werk sind, welches 

wirklich wissenschaftlichen Anforderungen geniigen konnte, 

braucht wol nicht erst ausdriicklich bemerkt zu werden. Wie 

hatte auch im 14. Jahrhunderte, als die philologische Wissen- 

sehaft kaum noch geboren war, ein derartiges wissenschaft- 

liches Werk tiber Mythologie entstehen konnenV 1st doch selbst 

heutigen Tages noch trotz aller gewaltigen Fortschritte, 

welche Sprach- und Alterthumsforschung gemacht haben, die 

Mythologie noch immer dasjenige Gebiet der Philologie, auf 

welchem nur sehr diirftige und fragwtirdige Erfolge zu ver- 

zeichnen sind und welches voraussichtlich erst in einer noch 

ziemlich fernen Zukunft eine durchgreifende und ergebnissreiche 

Bearbeitung erfahren wird. Es wilrde demnach sehr unbe- 

rechtigt sein, Boccaccio’s Werk mit Schmahungen uberhaufen 

zu wollen, obschon vollstandig zuzugeben ist, dass es von 
Kritiklosigkeit geradezu strotzt, dass in ihm zum Theil die 

absurdesten Dinge ganz dogmatisch vorgetragen werden und 

dass der Verfasser tiber das Wesen der Mythologie, tiber 

die Art und Weise, wie My then entstehen und sich ausbilden, 

und tiber ahnliche Fragen sich absolut unklar, ja in den irr- 

thtimlichsten Anschauungen befangen gewesen ist^). Dies 

Alles ist unbedingt zuzugeben, und dennoch darf man das 

Werk ein ftir die damalige Zeit hochbedeutendes nennen und 

die Gelehrsamkeit seines Veifassers bewundern: es ist eine 

gewaltige Masse von mythologischen Materialien zu diesem 
Werke zusammengestellt worden, und es dtirfte nicht leicht 

seitdem eine ahnliche Sammlung mythologischen Stoffes ver- 

sucht worden sein. Die ganze Litteratur des Alterthums und 

des Mittelalters, soweit sie ihm zuganglich war, hat Boccaccio 

fur die Gottergenealogien durchforscht und hat aus ihr die 

») So ist es z. B. unzweifelhaft, dass Boccaccio die antiken Gott- 
heiten als reale und existirt habende (vielleicht auch noch fortexistirende) 
damonenhafte Wesen betrachtet hat, so sehr er sich auch aus religiosen 
Grtinden gescheut hat, eine derartige Ansicht offen auszusprechen. 

46* 
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Einzelbestandtheile seines Werkes zusammengetragen. Diese 

unerniiidliche Sanimelthatigkeit ist jedenfalls der Anerkennung 

wurdig, wenn sie auch in der uninethodischsten und unbeholfen- 

sten Weise vorgenominen worden ist, und sie ist auch keine 

vollig fruchtlose gewesen: die ,Gdttergenealogien‘ sind dem 

jugendlichen Humanismus sehr werthvoll geworden, denn sie 

dienten ibm gleichsam als eine grosse Vorrathskammer ge- 

lehrten Wissens, welcher er im Bedurfnissfalle bequem die 

ilim wunschenswerthen Waaren entnehmen konnte, als ein 

reich ausgestattetes Arsenal, dem sich das mythologische Kust- 

zeug, dessen man im Turnier der zierlichen Prosarede wie der 
Verse bendthigt war, leicht entlehnen Hess. 

2. Das Buck liber die Berge, (Wald)gebirge, 

Quellen, Seeen, Fliisse, Siimpfe und Meeresbe- 

nennungen, (de montibus, silvis, fontibus, flumi- 

nibus, stagnis seu paludibus, de nominibus maris 
liber). 

Dies Werk ist eine Art geographischen Worterbuches, in 

welchem die antiken Namen von 570 Bergen, 39 Waldungen 

und (\Vald)gebirgen, 120 Quellen, 98 Seeen, 928 Fliissen, 

67 Sum])len und 115 Meeren und Meerbusen in alphabetischer 

Ordnung‘) verzeichnet sind, unter Beifugung kurzer geschicht- 

licher, mythologischer, physikalischer und sonstiger Notizen. 

Jedem einzelnen Abschnitte ist eine kurze Einleitung voraus- 

geschickt. Den Schluss des Buches bildet ein interessanter 

Excurs, in welchem der Yerfasser es zu rechtfertigen sucht, 

dass er nicht statt der antiken oder dock neben diesen die 

modernen Kamen eingesetzt habe — es hatte sich dies nicht 

consequent durchfuhren lassen und iiberdies babe er den Lesern 

auch einige Arbeit uberlassen wollen — und in welchem er 

0 Nur einmal wird von derselben abgewichen und zwar zu Gunsten 

des Arno, weil, wie Boccaccio sagt, „patriae flumen sit et mihi ante alios 

omnes ab ipsa infantia cognitus.“ In einigen der besten Handschriften 

findet sich der auf den Arno beziiglichen Stelle ein Gedicht von 13 Hexa- 

nietern zum Preise des Arno angefiigt. Vgl. Hortis, Studi p. 257, wo die 

Verse, die in alien Ausgaben fehlen, zum ersten Male abgedruckt sind. 
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ilber die theilweise sehr schlechte Beschaffenheit der Hand, 

schriften der von ihm benutzten alten Autoren klagt i), wodurch, 

wie er befiirchte, viele Irrthiimer in der Schreibung der Namen 

veranlasst worden seien, eine Befiirchtung, die auch sehr be- 
grundet war. 

Im Principe abstrahirte Boccaccio also vollstiindig von der 
neueren Geographic, obwol ihm dieselbe bereits damals oft 

genug die Moglichkeit geboten hatte, die Angaben der Alten 

zu berichtigen oder zu vervollstandigen. In Folge dessen machen 
denn gar manche Artikel (z. B. Riphaei monies, Arar, Da- 

nubius) einen recht wunderlichen, fast mdchte man sagen: vor- 

sundfluthlichen Eindruck. Zuweilen aber kann er doch nicht 

umhin, auch der Angaben der neueren Geographic zu gedenken, 

und wenn diese dann denen der antiken widerstreiten, so be- 

gnugt er sich damit, dies zu constatiren, ohne eine Entschei- 

dung zu wagen. „Welche von diosen sich widersprechenden 
Meinungen die richtige sei,“ bemerkt er einmal bei einer 

solchen Gelegenheit (,Caspium mare‘), „das uberlasse ich Fleissi- 
geren zu erforschen, denn ich wage nicht, den Alten den 
Glauben zu verweigern, und doch kann ich auch den Neueren, 

die auf Grund eigener Anschauung berichten,. ihn nicht ver- 

sagen.“ Man sieht, zu welchem Widersinne humanistische Ein- 
seitigkeit und Kritiklosigkeit hinfuhren mussten. 

Als selbstverstandlich kann gelten, dass Boccaccio die in 

diesem Werke zusammengestellten Angaben aus lateinischen 

Autoren, namentlich aus Pomponius Mela, Vibius Sequester 

und dem alteren Plinius, entnahm. (Naheres findet man 
hieriiber in Hortis’ Schrift: Accenni alle scienze naturali nelle 

opere di G. B., Trieste 1877; man vergleiche auch unsere An¬ 
gaben oben S. 391 und 394.) 

Dass das Buch de montibus etc. keinen irgendwie hoheren 

wissenschaftlichen Werth besitzt, sondern eine durch und durch 

dilettantenhafte, kritiklose Compilation ist, ergibt sich aus dem 

q Es finden sich hier interessaute Bemerkungen iiber die Biicher- 
abschrciber und deren Unsitten in damaliger Zeit, vgl. oben S. 398 f. 
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Gesagten von selbst. Nichtsdestoweniger war es fttr seine Zeit 

eine sehr verdienstliche Leistung und filr die junge humani- 

stische Wissenschaft ein brauchbares und ntitzlicbes Hiilfsmittel 

antiquarischer Gelehrsamkeit. 
Die Abfassungszeit des Buches lasst sich nicht bestimmen; 

nur soviel ist gewiss, dass es bereits geschrieben war Oder dock 

geschrieben wurde, als Boccaccio das siebente Buch der Gotter- 

genealogien veifasste, denn in diesem letzteren wird (c. 30 

und 50) der liber de montibus zweimal citirt. Ueber die Be- 

weggi-unde, welche ihn zur Abfassung des Werkes veranlasst, 

spricht Boccaccio selbst im Vorworte sick aus: er babe, sagt 

er dort, von einer grossen (selbstverstandlich litterarischen) 

Arbeit^) sich sehr ermattet gefilhltund habe, um nicht schimpf- 

lichem Mussiggange sich hinzugeben, dadurch sich erholen 

wollen, dass er ein filr Solche, welche mit den Dichtern 

und Geschichtsschreibern des Alterthuras sich beschaftigen, 

niitzliches Nachschlagewerk verfasse. Er habe namlich be- 

merkt, dass derartige Leute, besonders aber diejenigen, welche 

aus innerem Drange ohne Vorbildung sich solchen Studien 

widmeten, oft, ja meist gar keine Kenntniss der alten Geogra- 

phie besassen und in Folge dessen den grobsten Irrthumem 

ausgesetzt waren. Ja, selbst Gelehilen begegne es nicht 

selten, dass sie die Begi-iffe verwirrten und z. B. einen Berg 

Oder Fluss, der nach dem Westen gehort, in den Osten ver- 
setzen. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, wolle er also ein 

kurzes Verzeichniss der Berge etc. in alphabetischer Ordnung 

zusammenstellen, und zwar werde er mit den Bergen beginnen, 

weil auf ihnen die Walder waehsen und aus ihnen die Quellen 

und Fltlsse, welche wieder den Seeen und Siimpfen das Dasein 

geben, entspringen^). 

Recht auffallig ist es, dass Boccaccio seinem geographischen 

„labor quidam egregius**. Hortis, Studi, p. 229 Anm. 2, glaubt, dass 
darunter die GSttergenealogien zu verstehen seien, und in der That ist das 
recht wabrscheinlich. 

*) Es folgt bier eine Anrufung des Beistandes dessen, der die Berge 
gegrilndet hat und von dem Himmel herab ihre Hohe ermisst. 
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Lexikon nicht duixih BerilcksichtiguDg der Lander und Stadte- 

namen eine ebenso naheliegende wie wiinschenswerthe Ver- 

vollstandigung gegeben hat. Moglich ware es, dass er dies 

zu thun beabsichtigte und daher mit der Veroffentlichung des 

Buches immer zuriickhielt, denn es scheint dieselbe wahrend 

der Lebenszeit des Verfassers tiberhaupt nicht erfolgt zu sein. 

3. Die neun Biicher iiber die Sehicksalswech- 

sel berilhmter Manner (de Casibus virorum illu- 

strium libri IX.) ^). 
Ueber Zweck und Tendenz dieses Werkes spricht sich 

Boccaccio in der Praefatio etwa folgendermaassen aus: Als ich 

nachsann, was ich wol zum Nutzen des Staates schreiben 

konnte, kamen mir die Sitten der vovnehmen Manner unserer 

Ge gen wart in den Sinn, und ich gedachte daran, wie diese 

Manner so sinnlos ihren LUsten frohnen, ihre Mitmenschen so 

schaamlos bedrticken und selbst gegen Gott sich aufzulehnen 

wagen, als ob sie das Schicksal durch einen Zaubertrank ein- 

geschlafert und mit ehernen Banden gefesselt hatten. Diese 
Irrenden zur Besinnung zurtickzurufen, schien mir eine wur- 

dige, obwol auch schwierige und meiner schwachen Kraft kaura 

angemessene Aufgabe zu sein. Ich habe sie zu Ibsen versucht, 

indem ich an den Beispielen beriihmter Manner und Frauen 

aller Zeiten, von der Erschaffung der Welt an bis auf unsere 

Tage, darlegte, wie sehr sich Glttck in Ungluck wandeln kann 

Freilich habe ich bei weitem nicht alle Beispiele erschbpft, 

denn wer vermbchte das? Aber aus der Fiille der bedeuten- 
den habe ich wenigstens die bedeutendesten herausgegriffen, 

und es mogen sich durch sie die Grossen unserer Zeit an ihre 

Hinfalligkeit und an des Gluckes Wandelbarkeit gemahnen 
lassen! Damit jedoch die Geschichtsschreibung nicht einfbrmig 

und ermiidend werde, habe ich zuweilen in sie Invectiven 

(morsus) gegen die Laster und Ermahnungen zur Tugend ver* 

*) Richtiger wiirde Boccaccio das Work ,de Casibus hominum illu- 
8triuin‘ betitelt haben, denn keineswegs nur Manner, sondern auch Frauen 

werden in demselben besprochen. 
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webt, denn dies schien mir eben so niltzlich wie ergotzlich 
zu sein. 

Es werden nun, vielfach allerdings nur sehr kurz und 

oberflachlich, die Schicksale der folgenden Personlichkeiten 
besprochen: 

Liber I: 1. Adam und Eva, 2. Nimrod, 3. Cadmus, 4. 

Jocaste (die Mutter-Gattin des Oedipus), 5. Thyestes und 

Atreus, 6. Theseus, 7. Priam us und Hekuba, 8. Agamemnon, 

9. Simson ^). Liber II: 1. Saul, 2. Rehabeam, 3. Athalia, 

4. Dido, 5. Sardanapal, 6. Zedekias, 7. Astyages, 8. Croesus, 

9. Mettius Fuffetius („Albanorum rex“). — Liber IIP): 1. 

Tullus Hostilius und Tarquinius Priscus, 2. Tarquinius Super¬ 

bus, 3. Xerxes, 4. der Decemvir Appius Claudius, 5. Alcibia- 

des, 6. Ilanno, 7. Artaxerxes. - Liber IV: 1. M. Manlius 

Capitolinus, 2. Dionysius der Jiingere von Syrakus, 3. Poly- 

krates, 4. der Philosoph Kallisthenes, 5. Alexander von Epi- 

lus, 6. Darius Codomannus, 7. Eumenes, 8. Olympias, Alexan¬ 

ders d. G. Mutter, 9. Agathokles, 10. Arsinoe von Macedonien, 

11. Pyrrhus, 12. Arsinoe von Cyrene. — Liber V: 1. Seleu- 

kus und Antiochus, 2. Regulus, 3. Syphax, 4. Antiochus Mag¬ 

nus, 5. Hannibal, 6. Prusias, 7. Perseus von Macedonien, 8. 

Pseudo-Philipp von Macedonien, 9. Alexander Bala, Konig von 

Syiien, 10. Demetrius, Konig von Syrien, 11. Alexander Sa- 

benna, Konig von Syrien3), 12. Jugurtha. — Liber VP): 

0 Am Schlusse dieses Capitels findet sich eine ebenso heftige wie 

ausfuhrliche Diatribe gegen die Frauen, wobei namentlich die Toiletten- 
kiinste derselben sehr eingehend besprochen werden. 

*) Zu diesem Buche wird eine langere Praefatio gegeben, in welcher 

Boccaccio den Satz zu beweisen sucht, dass, wer unglucklich werde, dies 

lediglich seiner eigenen Schuld zuzuschreiben babe. Sodann wird zur 

weiteren Erhartung dieses Satzes eine allegorische Fabel („Paupertatis et 
fortunae certamen") erzahlt. 

) Am Schlusse des Capitels findet sich eine giftige Beraerkung gegen 

die vornehmthuenden Parvenus aus dem Kaufmannstande: „(nil edepol) tole- 

rabile minus raercenario sublimate" (dem ganzen Zusammenhange der Stelle * 

nach muss ,mercenarius‘ hier ,Kaufmann‘ und kann nicht etwa ,S6ldner‘ 
bedeuten). 

) In der Praefatio zu diesem Buche lasst Boccaccio sich von der 
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1. Mavius, 2. die drei Kleopatren, 3. Mithridates, 4. Orodes, 

der Partherkonig, der den Crassus besiegte, 5. Pompejus Mag¬ 

nus, 6. Cicero, 7. Antonius und Kleopatra. — Liber VII: 

1. Herodes, 2. Tiberius, Caligula und Messalina, 3. Nero, 4. 

Vitellius, 5. die Zerstorung von Jerusalem (mit einer Invec¬ 

tive gegen die Juden). — Liber VHP): 1. Valerianus, 2. Ze- 

nobia, 3. Diocletian, 4. Maximianus, 5. Galerius, 6. Julian 

Apostata, 7. Radagais, 8. Odaacer, 9. Artus, 10. Rosaniunde, 

die Longobardenkonigin. — Liber IX: 1. Brunhild (Boccaccio 

bemerkt, dass ihm fur die Geschichte derselben keine guten 

Quellen zur Verfiigung standen), 2. Romilda, die Gattin des 

longobardischen Herzogs Gisulf von FoiTi, 3. Desiderius (am 

Schlusse des Capitels kurze Erzahlung der Geschichte der 
Papstin Johanna, vgl. oben S. 19 Anm.), 4. Papst Johann XII., 

5. der byzantinische Kaiser Diogenes Romanus, 6. der byzan- 

tinische Kaiser Andronikus, 7. Wilhelm III. von Sicilien, 8. 

Heinrich, Sohn des Kaisers Friedrich II. (Boccaccio zeigt sich 

dem letzteren, wie uberhaupt den Hohenstaufen, feindlich ge- 
sinnt), 9. Karl (von Anjou) 1. von Neapel (Boccaccio zeigt 

lebhafte angiovinische Sympathien), 10. Jacques Molay, der 
Grossmeister der Tempelherren (vgl. oben S. 68), 11. Walther 

von Brienne, Herzog von Athen und Tyrann von Florenz (vgl. 

oben S. 167 f.), 12. die Wascherin Philippa von Catania (vgl. 

oben S. 175 f).- 

Die Anlage des Werkes ist eine ganz eigenthumliche, 

dramatisch belebte. Boccaccio tingirt, dass die Geister der 

„Unseligen (infelices, infortunati, afflicti, dolentes)“ in dichten 

Schaaren ihm erscheinen und ihn bitten, dass er ihre Schick- 

sale erzahlen moge; er wahlt dann jedesmal aus ihnen die- 

jenigen aus, deren Geschichte ihm als die interessanteste er- 

Fortuna versprechen, dass Certaldo durch ihn beruhmt werden solle. 

(„Certaldum tuum inter clara veterum nomina numerabitur.") 

0 In der Praefatio ,eine beredte Lobpreisung Petrarca’s (Boccaccio 

sagt bier von ihm: „quern ego ab ineunte iuventute mea prae ceteris co- 

lueram“). 
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scheint, wahrend die Uebrigen sich mit einer summarischen 

Aufzahlung begniigen mussen: auf diese Weise werden die 

einzelnen Capitel — denn nach fast einem jeden von ihnen 

erscheint ein neuer Zug von „Unseligen“ -- durch eine Art 

Rahmenerzablung, die aber freilich auf die Dauer ermiidend 

vrirkt, mit einander verbunden. Mitunter wird die dramatische 

Lebhaftigkeit der Darstellung noch dadurch erhoht, dass die 

auftretenden Persbnlichkeiten redend eingefuhrt werden. 

Boccaccio hat dieses Buch — weil ihm kein Kaiser, Konig 

Oder Papst der Widmung wiirdig zu sein schien (vgl. oben 

S. 406) — seinem Freunde und Conner Maghinardo de’Caval- 

canti zugeeignet. In der Dedicationsepistel erwahnt Boccaccio 

(p. 366 b. Corazz.), dass er Maghinardo’s Sohnchen aus 

der Taufe gehoben habe ^). Es muss demnach diese Epistel 

nicht unwesentlich spater geschrieben worden sein, als die- 

jenige (vom 20. August, wahrscheinlich des Jahres 1372, vgl. 

oben S. 327), in welcher Boccaccio den Freund zu dessen 

Hochzeit begluckwunschte. Mithin ist die Veroifentlichung des 

Buches frilhestens in das Jahr 1373 anzusetzen. 

4. Das Buch-liber die beriihmten Frauen (de 

Claris mulieribus liber). 

Diese Schrift bildet ihrem Inhalte nach ein Seitenstiick 

zu dem eben besprochenen Werke, nur freilich ist sie weit 

weniger umfangreich, als jenes, und entbehrt der Rahmener- 

zahlung. Boccaccio will in dem Buche, wie er in dem Vor- 

worte erklart, die Schicksale deijenigen Frauen erzahlen, 

welche durch geistige Begabung Oder durch Thatkraft oder 

durch sonst eine bemerkenswerthe Eigenschaft sich hervor- 

gethan und Ruhm erworben haben, denn unbillig sei es, dass 

die Geschichte solcher Frauen in der Verborgenheit bleibe, 

wahrend diejenige der beriihmten Manner so oft erzahlt wor¬ 

den sei. Die Frauen der biblischen Geschichte (mit Ausnahme 

Schwerlich jedoch personlich, sondern jedenfalls durch einen Stell- 

vertreter, denn nach dem Jahre 1871 diirfte Boccaccio nicht wieder nach 

Neapel gekommen sein. 
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der Eva) sowie die heiligen Frauen des Christenthums sollen 

jedoch von der Erzahlung ausgeschlossen bleiben, da sie zu 

den Heidinnen und zu den weltlich gesinnten Frauen in einen 

gar zu schroffen Contrast'treten wtirden. 

Es werden nun folgende Frauen in der Mythologie und 

Geschichte besprochen: 1. Eva, 2. Semiramis, 3. Ops, 

die Gattin des Saturn, 4. Juno, 5. Ceres, 6. Minerva, 7. Ve¬ 

nus, 8. Isis, 9. Europa, 10. Libya, 11. Marpesia und Lampedo 

(Amazonen), 12. Thisbe, 13. Hypermnestra, 14. Niobe, 15. Hyp- 

sipyle, 16. Medea, 17. Arachne, 18. Orithyia und Antiope, 

19. die erythraische Sibylle, 20. Medusa, 21. Jole, 22. Deianira, 

23. Jocaste, 24. Amalthea, 25. Carmenta, 26. Prokris, 27. Ar- 

gia, 28. Manto, 29. die Gattinnen der Minyer (cf. Val. Max. 

IV, 6, ext. 3), 30. Penthesilea, 31. Polyxena, 32. Hecuba, 

33. Kassandra, 34. Klytamnestra, 35. Helena, 36. Circe, 37. 

Camilla, 38. Penelope, 39. Lavinia, 40. Dido, 41. Nicaula, K6- 

nigin der Aethiopen (es ist die Konigin von Saba gemeint), 

42. Pamphile, 43. Rhea Sylvia ^), 44. Gaja Cacilia, die Gattin 

des Tarquinius Priscus, 45. Sappho, 46. Lucretia, 47. Tomyris, 

48. Leaena, 49. Athalia, 50. Clolia, 51. Hippo (cf. Val. Max. 

VI, I, ext. 1), 52. Megullia (cf. Val. Max. IV, 4, 10), 53. Vet- 

turia, 54. Thamyiis, die atheniensische Malerin, 55. Artemisia, 

56. Virginia, 57. Irene, eine griechische Maleiin, 58. Lenu- 

cium, eine giiechische Schriftstellerin, 59. Olympias, 60. Clau¬ 

dia (cf. Val. Max. V, 4, 6), 61. Virginia, die Stifterin des 

Altars der Pudicitia plebeia (die unter 56 genannte ist die 

bekannte Tochter des Virginius), 62. Flora, die Blumengottin, 

63. Romana (cf. Val. Max. V, 4, 7), 64. Marcia, die Tochter 

des VaiTO, Malerin und Bildhauerin, 65. Sulpicia (cf. Val. Max. 

VHI, 15, 12), 66. Harmonia, die Tochter des Gelon, 67. Busa 

(cf. Val. Max. IV, 8, 2), 68. Sophonisbe, 69. Theoxena, 70. 

0 Boccaccio nimmt Her Anlass, heftig diejenigen Vater zu tadeln, 

welche, um sich die Mitgift zu ersparen, ihre Tochter in das Kloster 

stecken, ehe noch die Madchen die Tragweite der Klostergeliibde zu 

ermessen vermhgen. 
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Berenice (cf. Val. Max. IX, 10, ext. 1), 71. die Gattin des 

Orgiajjon (cf. Val. Max. VI, 1, ext. 2), 72. Tertia Aemilia (cf. 

Val. Max. VI, 7, 1), 73. Dripetine (cf. Val. Max. I, 8, ext. 

13), 74. Sempronia (cf. Val. Max. Ill, 8, 6), 75. Claudia 

Quinta, die keusche Frau, welche das Schiff der Magna Mater 

in Bewegung setzte, 76. Hypsikratea, Gattin des Mithridates, 

77. Sempronia, Catilina’s Geliebte, 78. die Frauen der Cimbern, 

79. Julia, Casars Tochter, 80. Porcia, Cato’s Tochter, 81. 

Thuria (cf. Val. Max. VI, 7, 2), 82. Hortensia, 83. Sul- 

picia (cf. Val. Max. VI, 7, 3), 84. Cornificia, rbmische Dich- 

terin zur Zeit des Augustus, 85. Mariamne, 86. (die bekannte) 

Kleopatra, 87. Antonia, des Triumvir Antonius Tochter, 88. 

Agrippina, 89. Paulina, eine Frau zur Zeit des Tiberius, 

welche sieh von einem Jiingling, der ihr vorzuspiegeln wusste, 

er sei der Gott Anubis, verfuhren liess, 90. Agrippina, Nero’s 

Mutter, 91. Epicharis (cf. Tacit. Ann. 15, 57), 92. Pompeja 

Paulina, Seneca’s Gattin, 93. Sabina Poppaa, 94. Triaria (cf. 

Tacit. Hist. 3, 76 f.), 95. Proba, die Dichterin des Virgilcento, 

96. Faustina, 97. Semiarima aus Messene (es ist Soaemis, 

Heliogabals Mutter, gemeint), 98. Zenobia, 99. die Papstin 

Johanna (vgl oben S. 19 Anm.), 100. die Kaiserin Irene, lOI. 

Engeltrude, die sagenhafte Gattin Kaisers Otto IV., 102. Con- 
stanze, die Gattin des Kaisers Heinrich VI. (Boccaccio macht 

iiber sie falsche Angaben), 103. Camiola aus Messina (Siena) 
eine Wittwe, w'elche mit dem .Prinzen Boland, Sohne des 

sicilischen Kbnigs Friedrich, einen romantischen Liebeshan- 
del hatte, 104. Kdnigin Johanna 1. von Neapel (vgl. oben 
S. 177 tf.)i). 

Gewidmet ist das Buch der Grafin Andreina, Acciaiuoli’s 
Schwester, welche in erster Ehe mit dem Grafen Carlo di 

Monteodorisio, in zweiter (nach 1357, vgl. Hortis’ Studi p. 9J, 

Anm. 1) mit dem Grafen Bartolomeo d’Altavilla vermahlt war. 

0 Eine Handschrift der Laurenziana (Plut. LII 29) enthalt noch einige 

Capitel (Niobe, Arachne, Mauto, vgl. jedoch no. 17 u. 28), welche in den 
Drucken fehlen, vgl. Hortis, Studi, p. Ill ff. 
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Da Boccaccio ihr in dem iibrigens sehr frostig iind stellenweise 

in einem busspredigerhaften Tone abgefassten Widmungsbrief 

(p. 332—334 b. Corazz) den Titel einer Graiin von Alta- 

villa gibt, so muss die Dedication und folglich auch die 

Veroffentlichung der Schrift nach 1357, vermuthlich wahrend 

des Aufenthaltes Boccaccio’s in Neapel im Jahre 1361/62, 
erfolgt sein. 

Das Buch, an sich herzlich unbedeutend, legt, ebenso wie 

die Zueignung des Decamerone an die „vaghe donne“, ein in- 

teressantes Zeugniss dafiir ab, wie bereits die Cultur der Friih- 

renaissance den Frauen ein hbheres Ansehen verlieh und eine 

weit bedeutungsvollere gesellschaftliche Rolle zuwies, als sie 
im Mittelalter je besessen und gespielt batten (vgl. oben 

S. 246 ff.). 

Der Erorterung der Frage nach den Quellen der Bucher 

de casibus vir. illustr. und de clar. mul. sind wir iiberhoben, 

da die betreffenden Untersuchungen bereits von Schiick und 

Hortis^) gefuhrt und abgeschlossen sind. 

Wir stehen am Ende unserer Darstellung. Mochte es uns 
gelungen sein, die hohe Bedeutung darzulegen, welche Boccac¬ 

cio trotz aller Mangel, die ihm als Menschen, als Dichter und 

als Gelehrten anhaften, fiir die Begriindung und Entwickelung 

der Renaissancecultur und Renaissancelitteratur besitzt! 

b Schiick, Boccaccio’s latein. Schriften (Jahrbb. f. Philolog. u. Padag. 

Bd. no [1874] p. 467 — 488; Hortis in den Studi, p. 69—110 u. 117—151 

und in der Monpgraphie ,Le Donne famose, descritte da G. B.‘, Trieste 1877. 
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Cassiodor 16. Catharina, s. Katbarina. Cato 529. Catull 386. Caval¬ 
canti, Maghinardo de’, s. Maghinardo. Caxton, William 592. Cecco Rossi, 
s. Rossi. Ceffi, Filippo, 5:59 f. Certaldo 63 ff., 661. Cervantes 666. Chal- 
cidius 386. Chassang 550. Chaucer, Geoffrey 592, 627, 653, 659. Chel- 
lini’sche Familie 73, 78, 79, 81. Cbiaro de’ Peruzzi 200. Chiaromonte, 
Manfred, 133. Ciampi, Sebastiano, 9, 14, 16 ff., 27 ff., 39 ff. Ciango da 
Montemagno 354. Ciani, Gioachino, 53, 60, 99, 266 ff., 279, 368, 660. 
Cicerchia, Niccolo, 459. Cicero 34, 53, 59, 203, 252, 346, 386 ff., 399, 429, 
529, 538. Cino v. Pistoja 21, 348. Claudian 388, 529. Coelestin V. 402. 
Coluccio Salutati, s. Salutati. Columella 386. Comestor 34. Compagni, 
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Dino 443. Conrad, Conradin, s. Konrad, Konradin. Constantius de Rocca 
176. Constanze, Mutter Kaiser Friedrichs II., 403, 732. Contri, Don 
Francesco 358. Coppo Borghesi, s. Borghesi. Corazzini, Francesco 7, 
39, 50, 58, 77, 84, 359. Corhaccio 208—250. Corigliano, Ubertino di, s. 
Ubertino. Cornelius Nepos, s. Nepos. Corpus iuris 388, 434. Corvilius 
395. Crescimbeni 59. 

Dante 21, 53, 55,91,251,309, 318,337,348,399, 416, 428,441, 451 f., 454, 
543, 703. Dante-Biographic Boccaccio’s 704 ff. Dante - Comraentar Boc¬ 
caccio’s 710 ff. Dares Phrygius 388, 587 ff. Decamerone 645—676. Defoe, 
Daniel 655. Democrit 381, 422, 529. Deonigdus 381. Dictys Cretensis 
388, 587 ff. Dietifeci di Michele Gangalandi 200. Dino del Garbo 21. 
Dino Compagni, s. Compagni. Dino de’ Rosoni, s. Rosoni. Diogenes 389, 
529. Dionisi 646. Dionisio (Dionigi) da Borgo S. Sepolcro 96 f., 172. 
Dionysius Areopagita 395, 433. Dioskorides 381, 529. Dippold von Katzen- 
stein 13, 51, 195 f. Domenico d’Arezzo 68, 72, 77, 84. Dominico di 
Bandino, s. Bandino. Donato degli Albanzani Apenninigena, 303, 315, 316, 
318 f., 698 f, 702. Domnino 720. Ducange 355. Dunlop 445, 666. Durazzo, 
s. Karl V. D. 

Ebert, Adolf 61, 610, 614, 620 ff. Eklogen 50, 136, 173 ff, 204 ff., 
351, 442, 455 f., 525, 690 ff. Eleonore von Poitou 413. Eletta, Pe- 
trarca’s Enkelin 810, 312, 316 f. Elisabeth, Konigin v. England 367. Em- 
pedokles 381. Ennius 388, 396, 428. Epicur 381 f. Epimenides 433. 
Erasmus v. Rotterdam 367. Euemerus 382, 396. Euklid 34, 382, 529. 
Euripides 382, 428, 529. Eusebius 382. Eutrop 388. Eustathius 626 f, 

Feuerlein 61,515. Ferrazzi 712. le Fevre 592. Fiammetta 25,36,50, 74 ff., 
101 ff., 138, 144, 148ff, 170, 348,460 (Name, Herkunft, Stand 152 ff.; Geburts- 
jahr 154, Aussehen und Charakter 156 f., 614 f.; VerhMtniss B.’s zu ihr 
148 ff., 157 ff., 161 f., 440, 463, 507, 523 f., 526, 560 f., 585; Briefe B.’s 
an sie 45, 567 ff., 593 f.). Fiammetta - Roman 50, 84, 91, 116, 148, 156, 
158, 162, 171, 439, 455, 547 - 564. Filocopo 463—506. Filostrato 567 - 
593. Fleck, s. Konrad Fleck. Floras 388. Forensis Donati 16, 723. Forna- 
ciari 459. Foscolo, Ugo 563, 645. Fracassetti 12, 50, 52, 203, 207, 311. 
Francesca, Petrarca’s Tochter 45, 308, 314 f., 341. Francesco da Bros- 
sano, s. Brossano. Francesco Nelli, s. Nelli. Francesco degli Ordelaffi, s. 
Ordelaffi. Francesco, Petrarca’s Enkel 312. Francesco di Lapo Buona- 
michi (Morello) 355. Francischinus de Albizzis (Franceschino degli Al- 
bizzi) 16, 723. Friedrich I. Barbarossa 531, 676, 682. Friedrich II., Kaiser 
110,402,413, 531,729. Friedrich von Aragonien 131,133,322, 324, 326. Fron- 
tiniis 388. Fulgentius 16, 388, 395, 433, 649. Futurius, d. i. Sutrius, 395. 

Galenus 284, 382, 529. Gamba 39, 40. Gaspary, A. 463, 589. Geb- 
hart 59. Gellius 384, 394, 396, 649. Genealogiae deorum 719 ff. Gerva- 
sius Tilburiensis 395. Geta e Birria 461. Giacomo II. von Carrara 52. 
Ginguene 59. Giotto 21, 424, 528. Giovanni von Durazzo, s. Johann v. D. 
Giovanni von Pisa 21. Giovanni von Siena 48. Giovanni Villani, s. Vil- 
lani. Giunti, Filippo und Jacopo 353. Goethe 155, 158, 241, 391, 556, 
563, 673. Gottfried v. Bouillon 531. Grazzini 669. Gregor I. 297, 395. 
Gregor XI. 320. Gregor v. Tours 395 f. Guglielmo v. Ravenna 316. 

Korting, Boccaccio. 47 
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Guglielmina de’ Patti 125. Guido delle Colonne 589, 592. Guido v. Reg¬ 
gio 317. Guilelmus (Guglielmo d’lnghilterra) 396. 

Haython 15. Hegel, Carl 461, 712 f. Hemrich II. v. England 413. 
Heinricli III., deutscher Kaiser 408. Heinrich VH., deutscher Kaiser 198. 
Heraklit 382, 529. d’Hericault 592. Hermes Trismegistus 382. Hertzberg 
587, 592, 628. Hesiod 382, 529. Hettner, Herm. 61, 584. Heywood, John 
367. Hieronymus 382, 384, 396. Hippokrates 284, 382, 529. Historia 
sacra, s. Ennius. Homer 54, 55, 341, 379 f., 382 £, 400, 422, 427, 431, 
433 f., 587. Horaz 346, 388 f., 431, 529. Hortis, Attilio 62, 362 ff., 458, 
461, 654, 687, 719. Hrabanus, s. Rabanus. Hugo, Konig v. Cypem 45, 718. 
Hyginus 389, 610. 

Ibn Roschd, s. Averroes. Ibrida 70. Idalagos 486. Imbriani 710. 
Innocenz VI. 51, 197 ff., 201. Isidor v. Sevilla 396 f. Isokrates 384, 529. 

Jacob, Konig v. Majorca 123, 334. Jacopo Pizzinghe, s. Pizzinghe. 
Joanni Bellebuoni da Pistoja 590. Johann v. Durazzo 121, 123, 126. Jo¬ 
hann von Sicilien 131. Johanna, Konigin v. Neapel 12, 119 ff., 123, 127 ff., 
172 f., 177 f., 322, 325, 333, 540, 546. Johanna, Papstin 26. Johannes, 
der Evangelist 430 f. Johannes Andreae 21. Johannes v. Certaldo 14, 24, 
27 ff. Jolantha, s. Violanta. Joly, A. 592 f. Jordanus 34. Josephus, 
Flavius 382. Justinian L, Kaiser v. Byzanz 491, 503. Justinus 389. Ju¬ 
venal 16, 75, 242, 389, 431, 529. Juvencus 396. 

Karl I. V. Anjou 126, 531. Karl v. Calabrien 119, 123. Karl v. Durazzo 
121,123, 127. Karl der Grosse 413, 529. Karl der Kleine 123. Karl IV., deut¬ 
scher Kaiser 193 ff., 203 ff., 292. Karl Martell 118, 123. Karl II. v. Neapel 118, 
123. Karl Robert 17,121 f., 123. Kasimir der Grosse 17. Katharina v. Valois, 
Kaiserin von Konstantinopel 120, 123, 695. Katzenstein, Dippold von, s. 
Dippold. Kissner 592, 627. Konrad Fleck 495. Konrad v. Teck 13, 51, 
194 f., 275 f. Konrad Wolf 128 f. Konradin, der Hohenstaufe 531. 

Lactantius Firmianus 396. Lactantius Placidus 389, 394. Laelius 53, 
187, 304. Lafontaine 666. Lamech, s. Niccolaio di. Landau, Marcus 20, 
42 ff, 61 f., 445, 458, 461, 497, 500, 563, 620, 623, 645, 646, 664, 666, 
684, 713. Lapo di Castiglionchio 22. Laura 25, 155, 246, 348. Leclerc 666. 
Lenzoni, Carlotta, s. de’ Medici. Leontius, s. Albericus. Leonzio Pilato, s. 
Pilato. Liebrecht 445, 666. Linos 425, 529. Livius 389, 457 f., 529. 
Longus 550. Lucan 390, 529. Lucas 426. Lucian 382 f, Lucrez 16, 
390, 654. Ludwig, Markgraf v. Brandenburg 13, 51, 194 ff., 274 ff. Lud¬ 
wig von Durazzo 131 ff. Ludwig von Gravina 123. Ludwig der Romer 
275. Ludwig von Parent 120 ff, 123, 126 ff, 172 ff., 202. Imdwig von 
Toulouse 118, 123. Ludwig der Grosse v. Ungarn 17, 18, 39, 121 ff., 
127 ff. Luigi, Frate 347. del Lungo 443. Lungotto, Filippo de’ Carac- 
cioli 135. Luon Carnotensis 396. Lycophron 383. Lydgate 592. 

Machiavelli 182, 405. Macrobius 390, 394, 398, 649. Maghinardo de’ 
Cavalcanti 46, 287 f., 327 ff., 334 f., 371, 403, 405, 408, 646, 730. Malatesta 
200. Malespini 443. Mamroth 592, 628. Manetti, Gianozzo 20, 26, 57. 
Manfred, Sohn Kaiser Friedrich’s H. 403, 529. Manni, Domenico Maria 
58, 94, 271, 353, 356, 445, 666. Manzoni, Alessandro 655. Margherita, 
Gemahlin des Vaters B.’s 83 f. Margherita degli Spini, Gemahlin des 
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^siccola Acciaiuoli 125. Maria, d. i. Fiammetta 543, 559 f. Maria, Schwe- 
ster der Konigin Johanna 121, 123. Maria Stuart 122. Marinus Bulo-arus 
176. Martial 390, 529. Martianus Capella 390, 649. Martino da Signa 
47, 272, 354 ff., 403, 692. Martinus Dumiensis 392. Martinus Polonus 
15, 26, 408. de’ Martoli, Giandonato 83. Matteo di Arabrosio 47, 327. 
Mazzucchelli 307. de’ Medici nei Lenzoni, Carlotta 65 f. Mela, s. Pompo- 
nius. Melissus 529. Menander 43. du Meril 445, 494 f., 498, 666. 
Midas, d. i. Konig Robert von Neapel 74, 77, 118. Milanesi 462’, 716! 
Mileto, s. Rossi. Minastas 383. Modestus 390. Moland 592. Molay, 
Jacques 68, 71. Montefalcone, Niccolo di, s. Niccolo. Montemagno, s. 
Ciango. Montesquieu 405. de montibus, liber de montibus etc. 351, 454, 
457, 509, 724 ff. Montreal (Moriale) 129, 198. Morandio, Nereo 29! 
Morello, s. Francesco di Lapo. Moses 426. Moutier 7, 39, 50, 460, 462. 
de mulieribus, de Claris mulieribus liber 45, 302, 351, 393, 401, 454,’ 457, 
730 fif. Musaeus 425 f. Mussafia 590. Mussato, Alberto 21, 453. 

Xelli, Francesco 22, 39 fif., 49, 53, 100, 130, 143 fif., 250 f., 279—300, 
304, 695, 699. Nepos, Cornelius 388. Nereo Morandio, s. Morandio. Nic- 
colaio di Lamecb 389. Niccolo di Bartolo del Buono 252, 526. Niccolo 
de Figli dOrso (Orsini) 47, 322 fif., 326. Niccolo de Montefalcone 319 f., 
323, 393. Niccolo Sigero 262. Ninfale Fiesolano 628—641. 

Olympias, B.’s Tochter 310, 316, 360. 697. Ordelafifi 302, Francesco 
degli Ordelafifi 173, 184. Origenes 396. Orosius 396, 529. Orpheus 383, 
425 f., 529. Otto v. Braunschweig 123. Otto v. Brandenburg 275. Otto- 
buoni, s. Aldobrandino. Ovid 16, 53, 390, 411, 461, 467, 529, 538, 649. 

Palaephatus 383. Palmieri (Palmerius) 81, 124 fif. Pamphilus Mauri- 
lianus 451, 529. Pampinea 150, 441, 523, 693. Papias 390. Parmenides 529. 
Passagiia, Augusto 64. Passione del N. S. Gesii Cristo 459. Paulus, der 
Apostel 433. Paulus Diaconus 396. Paulus Geometra 21, 409, 453, Pau¬ 
lus Perusinus 16, 145 f., 362, 384, 396 f., 399, 425, 453, 499, 722! Per- 
rault 666. Persius 390, 431, 529. Perticari 459. de’ Peruzzi, s. Chiaro. 
Peter, Konig v. Sicilien 131. Petrarca, 2 fif., 5, 20, 21, 28, 44, 48, 51 fif,, 
72, 79, 80, 91, 100, 119, 165 f., 180, 183 fif., 186, 190 f., 201, 203, 207 
245, 248 fif., 259, 269 f., 278, 302, 304, 308, 310, 312, 318, 328, 339 ff.,’ 
346 f., 363, 413, 415, 428, 433, 439 ff, 441, 455, 660, 687 f., 699. Petro- 
nius 390, 525. Petrus Damianus 46. Petrus Lombardus 397. Petrus de 
Vineis, s. Pietro delle Vigne. Pey, A. 502. Phaedon 529. Philipp v. Ca- 
bassoles 119, 306. Philipp v. Parent 120, 123, 126. Philippa v. Catania 
164, 175 f. Philochorus 383. Pierre de Beauveau 592. Pietro de Monte- 
forte 47, 720. Pietro de’ Petroni 265. Pietro di Retorica 48. Pietro delle 
Vigne 452. Pilato, Leonzio 54, 55, 260 ff., 375 ff., 379 f., 384. Pileo da 
Prato 305 t. Pindar 529. Pino de’ Rossi, s. Rossi. Pizzinghe, Jacopo 
48, 322 ff., 326, 451. Pizzorno 458. Plato 383, 423, 433 f., 529. Plautus 
390, 422, 427, 434. Plinius, der Aeltere 15, 390 f., 407. Polenta 302. 
Polentone, s. Secco. Polyaenus 383. Pomponius Mela 391. Porphyrins 
383. de Poveda 40, 65, 66. Priscian 39L Proba 397. Pronapis 383. 

47* 
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Properz 391. Prosper v. Aquitanien 451. Prudentius 397. Ptolemaeus 
384, 529. Pucci, Antonio 238, 453. Pythagoras 529. 

Quintilian 391. 

Kabanus Maurus 397. Razzolini, L. 459. Renaissancebildung 242 ff., 
245, 246 ff., 258 ff, 264 f., 364, 411, 413 ff, 417, 436 ff, 443 ff, 502, 518, 
552 f., 652, 667 ff. Renier 523, 560. Rigo di Alessandro Rondinelli 359. 
Rinieri 96. Robert Guiscard 531. Robert, Konig v. Neapel 17, 74 f., 108, 
117 ff., 123, 125, 148, 153, 163, 165, 168, 171 ff., 284, 290, 295, 428, 434, 
562. Robert v. Ungam 118. Robde, E. 550, 625. Rosellini 66. Rossetti 
28. de’ Rosoni, Dino 21. Rossi, Cecco 29, 700. Rossi, Pino de’ 48, 252 ff., 
392. Ruffianella 461. Ruth 60, 271. Rutilius Geminus 391. 

Saccbetti 114, 349, 669. Sacramore di Pommiers 273. Saladin 531. 
Sallust 15, 391, 529. Salutati, Coluccio 349 ff., 357, 453. Salviati 646. 
Salvini 42. Samoscb 62. Sandras 620, 623, 628. Sanseverino, Hugo Graf 
von 129, 325, 334, 721. Sanseverino, Jacopo Graf von 428. Sansovino, 
Francesco .37, 58, 94, 509, 515. Savonarola 265. Scartazzini 58, 62, 557. 
Schlegel, F. von 60. Schmidt, F. W. V. 666. Schiick 62, 393, 733. Schultz, 
Christian F. L. 391. Scbwalbach 505. Scriptures bistoriae augustae 391. 
de Scudery, Mile 517. Secco Polentone 57, 457. Sedulius 397. Seneca 
16, 34, 258, 391. Sennucciot 348. Septimellensis, s. Arrighetto. Serenus 
381, 392. Servius 391 f., 394. Severinus 350. Shakespeare 91, 155, 581, 
584, 592, 628, 666. Sibylle de Sabran 153. Simonides 384, 529. Rokra- 
tes (der Pbilosopb) 384. Sokrates (der Freund Petrarca’s) 34, 187, 202, 
306. Solinus 392, 394, 407. Solon 529. Sommer, Emil 495, 505. So¬ 
ph okles 384. Sorenus 381, 392. Speusippus 529. Spinello 443. Squar- 
ciafico, Girolamo 57. Statius 37, 529, 592, 605, 627. da Strada, Giovanni 
92, 107, 145, 362. da Strada, Zanobi 7 f., 10, 12, 13, 16, 21, 29, 92, 130, 
206 f., 293 f., 297, 453. Snares, Joseph Maria 271 f. Sue, Eugene 655. 
Suetonius 392. Sutrius 395. Symonds, Addington 60. 

Tacitus 47, 320, 393. Taddeo 21. Tasso 502. Tebico 529. Teck, 
Konrad Herzog von, s. Konrad. Tedaldi, Lattanzio 358 f. Terenz 393, 
427, 433 f., 529. Teseide 45, 149, 156, 162, 170, 456, 593 — 628, 643. 
Thales 384. Theodontius 395, 397, 399. Theognis 384, s. auch Deonig- 
dus. Theopbrast 384, 529. Thucydides 654. Tiberius 115. Timaeus 
529. Timotheus 529. Tiraboscbi 58. Trogus, Pompeius 393. Tullia, s. 

Francesca. 
Ubaldino di Nepo de’ Bosticchi 84. Ubertino di Corigliano 326. 

Ulixes 34. Urban V. 51, 304 ff., 307, 320. Urbano 676—685. 

Valerius Flaccus 529. Vanni 81 f. Varro Atacinus 393 f. Varro, 
M. Terentius 53, 203, 394. Vegetius 394, 529. Vernon, Lord 461. di 
Vesme 458. Vibius Sequester 394. Villani, Filippo 36, 55 ff., 67 f., 77, 
79, 84, 273, 359. Villani, Giovanni 21, 22, 166, 443, 453, 641. Villehar- 
douin 443. Vincenz v. Beauvais 384, 397, 649. Violante, s. Olympias. 
Violante v. Calabrien 176. Virgil 16, 30, 32, 36, 37, 53, 115, 328, 341, 
346, 369, 394, 411, 422, 427 ff., 431, 433 f., 465, 567, 529, 535. Viri 
illustres, de casibus virorum illustrium libri IX, 351, 401 ff., 411, 454, 457, 
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727 ff. Visconti 108, Giovanni V. 118, 129, 193 ff., 196; Bernabd V. 
132, 177; Galeazzo V. 177, 308, 311. Vitruv 395. Voigt, Georg 60. 

T\aldemar, der falsche, von Brandenburg 274. Walther VI. v. Brienne, 
Herzog v. Athen, 125, 167 f., 404. Ward 592. Werner 128, 198. Witte, 
Carl 60, 645 f., 714. 

Xantbippus 8. Xenokrates 422. 

Zambrini, Fr. 459. Zanobi da Strada, s. Strada. Zeno, der Eleat 
und der Stoiker 384, 529. Zibaldone 15 ff, 722. Zumbini, B. 505 f., 546. 

4'j** 



Nachtrage mid Bericlitigiingen. 

S. 9, Z. 14 V. oben statt Magliabecchiana lies Magliabechiana. 
S. 27, Anra. statt Plut. XXIX 9 lies Plut. XXIX 8. 
S. 44, Z 5 V. unten. Ueber die iVecbtheit der Epistel an Francesco Nelli 

vgl. man nocli S. 695 Anm. und S. 699. 
S, 46, Z. 14 ff. V. oben. Die drei Briefe Boccaccio’s an Magliinardo de’ 

Cavalcanti bat auf Grund einer Vergleichung der Hdss. und unter 
Beifiigung einer interessanten Einleitung besonders berausgegeben der 
russische Gelebrte A. Wesselofsky (Joannis Boccaccii ad Magh. de 
Cav. epistolae tres. Petersburg 1876. Typ. Demakoff). 

S. 47, Z. 15 V. unten. Die Inhaltsangabe der Epistel an Niccolo da Mon- 
tefalcone ist nach S. 320, Z. 1 fl. v. oben zu berichtigen. 

S. 49, Z. 14 V. oben statt fiinfzehn lies sechszelin, vgl. S. 457 Z. 13 v. o. 
S. 57, Z. 5 V, unten im Texte statt Siccone lies Secco. 
S. 82, Z. 6 V. unten in Anm. statt 1864 lies 1874. 
S. 63. Ueber Certaldo vgl. die Angabe Boccaccio’s im Dec. VI. 10 (die 

Stelle ist von uns S. 661 Anm. citirt worden). 
S. 80. Ueber Boccaccio’s Geburtsort vgl. nocli unsere Bemerkung S. 486 

Anm. 
S. 123. In der Stammtafel ist Maria, die Gemahlin Karls v. Durazzo, ein- 

mal irrig als Tochter, statt als Enkelin Konig Roberts bezeichnet 
worden. 

S. 137, Anm. ^). Ueber die Namensformen ,Filocopo‘ und ,Filocolo‘ vgl. 
S. 463, Anm. '). 

S. 157 ff. und S. 162, Anm. ^). Ueber Boccaccio’s Verhaltniss zu Fiam- 
metta vgl. S. 560 ff., wo wir Renier’s Hypothese zu widerlegen ver- 
sucbt haben. 

S. 329, Z. 11 V. oben. Ueber Herisiton vgl. S. 604, Z. 1 v. unten; Heri- 
siton ist = Erysicbthon. 

S. 454 f. Ueber Boccaccio’s Latinitat vgl. aucb S. 691. 
S. 683 ff. Ueber die Constantin- (Urbano-) Sage vgl. die trefflicben An- 

gaben von R. Kobler in Grober’s Zeitschr. f. rom. Pbil. II. 180 ff. 
Eine altfranzos. Constantindichtung bat a.. Wesselofsky in der Roma¬ 
nia VI., 161 ff. berausgegeben. — Ueber Heydenreicb’s Ausgabe der 
lat. Version vergl. man die lelirreicben Besprecbungen in von Leutscb’s 
Philolog. Anzeiger X, 54 ff. 

Pierer’sclie Hofbuchdruckerei. Stephan Geibel & Co. in Alteaburg. 
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